
AA T e n

N12<522228241 021

N;  NS  N12<522228241 021  LS  R  AI ossn0 18  HE  —-  |  A Bvl”n ON  z  -  |  |S

“E  P ZICAR MN



b
s ;  M AS  S  x A $

— Bn
O RM

He AA

n  n ;K &_S
« Av

Fn B:
R flr p 2 m.E  E 3304 ZA d Er  Er Ya

A  E erSI0  SI0 ürAnHen e XSOlS S

A  Da —_- D
e  e z  r LAgO  %e %.vrAr  f

:  : S
{ .

CO  Wa eSEA  LE SE e
E D  DLS

P
OEn  LE >

S A BG  L  Nn AAR2 I  E  x
Y Z  z

AX, T
{} F

B
.  . A  Ü

e 7%

e Za

z Y nG ICN

A&  A& n AS A  25 Cra ,  7
V  A

L N SN  D
Au

P

Wa  ;  W y  y Za ed z G  . S  nn  En
A E e

H A  C An  S, HR
-Cg  E AAS ÜE  K e

p YT LE

en
”D  S  RC CRn  E Ba

A0

SA

MT Ka  o  es x

WL
V  A

C ab  r A

T  CnKa HL

W
A

KA S E
U  CLE el

(#
S

s e
Ln

Y  Yy

ir XT  Z $ E  n
&. B

AA A e  S  AU i pr 4 h$ C A  R  R
A

&3  &3 Z  E
R

e E
KB  KB s (}
r

E m
V 5

E

A U

A
Ca

D
]C

E AAA U

<
ET A

Av  Av Ai
..

CT

,
A d

D

Zn

n  n
4n  4n

a

fO  w
e  e A B  S

2A3“

e  A
S, Z  Z

s
%

AA öS D

M
-

bnN

L AF Ta S3A  En  Gr  RS
-‚e

NS I
A Y  8 B$ 73

AT D A
y -

4 e ”r
R

Ma t
\ Ü Anran A 17

OE  K n  C —V x A
n A r

EX R ZRA n  A  $ S



UE

N  AT  *
HE  e  C

Ar V ..

n LS  A >

S  B E ArRE
CX#

J0
B  .

yı
Ik n

s K P

e M : I&: zA  e Z E
PAS

p5  5©  >  8  S  248  An  Z  S  R  7  XE  n  D  2  En  D  Q  '.‘A;ä“  S  \  n  E  A  Z  B  A  En  R  8  “  R  S  SE  Ö  ©  O  T  S  Ö  .  a  i  7  D  e  Z  S  A  6  R  n  O  n  S  x  Za  e  S  3  8  e  e  -  SN  S  S  OT  n  ©  ©  Z  E  ä‚»5;  S  B  O  DE  E  z  S  M  Sn  .  ©  E  n  D  5  ;;‘g:  E  S  S  E  e  ÜE  ©  9  B  S  Z  0  E  D  E  E  ©  8  e  &“  e  K  x  ®  s  A  ®  ©  B  3  X  e  n  ®  &  E  i  E  ©  E  E  Z  An  S  5  E  S  S  S  Ö  A  C  e  >  5  n  S  E  Z  e  C  Kr  5  e  :  -  N  O  E  S  ®  S  n  S  2  S  Z  Z  i  2  i  k  E  Kn  S  ©  O  Z  ®  M  S  E  5  B  S  D  e  E  E  X  ORl  ö  %©  n  Z  S  S  A  ©  2  5  C  D  S  A  7  ©S  E  =;y  F  x  ©  E  S  Au  S  S  E  ®  S  8  S  n  +  E  S  Z  E  DE  Ka  R  e  *  %  A  S  E  ©  ‚‘ä“  S  E  D  D  $  F  A  S  E  D  e  <  S  )  n  Bln  5  S  ®  E  ä  X  3  a  E  8  B  e  E  UE  “  N  Ya  S  S  E  5  ®  Sn  }  ®  *’;f  7  -  5  N  S  C  w  S  A  A  n  Z  ©  n  <  K  F  S  N  a  ün  0  %  .  e  Z  3  g;g**%  i  ö  E  7  M  ©  E  E  F  S  S  Ü  E  Aa  Y  >  a  S  M  e  E  ©  E  S  ®  S  x  8  &O  ;  e  B  .  2  A  Z  8  R  8  W  i  C  ®  SE  R  2  R  E  2  S  DA  e  A  0  S  ©  E  7  S  SM  C  2  Yn  e  Ü  Z  A  S  @  7  Z  ©  -  S  F  S  $a  i  n  2  ;»  S  S  e  O  R  86  %  5  Z  S  ©  S  %  e  .  En  S  e  A  n  A  ®  S  S  Na  ©  S  G  S  A  S  n  ©  A  0  SN  ©  e  n  C  r  n  M  R  S  S  S  Z  n  S  RE  Ea  Z  S  Z  ©  Car  r  S  W  n  S  z  Ü  E  Z  O  n  Sn  S  8  \  SC  S  S  a  S  SM  A  S  S  s  B  D  ®  e  S  S  e  S  n  E  E  ©  ©  E  S  e  %  5  z  A  e  S  7  S  s  R  E  M  %;«v;‚  Z  E  E  D  N  ©  ©  z  Z  1E  A  E  &.  3  C  e  E  Z  Y  ;\  C  S  X  Cn  Z  CN  E  E  n  05  j  S  R  A  %O  a  S  S  S  R  SS  A  Z  E  G  SS  E  O  i  E  3  En  Ö  Ü  e  S  S  2  i  S  DE  S  W  e  A  SOn  ©  Sn  A  D  S  K  e  i  ®  .  Ü  A  e  e  S  A  Ü  5  E  N  n  x  ü  S  E  GEn  78  An  N  S  O  Ha  S  C  W  E  Z  A  R  e  8  :  n  e  D  “  D  XS  e  Dn  a  F  E  0  e  e  S  3  M  S  8  X  K  B  S  AA  A  S  S  S  Z  K  w  S  a  E  Z  &e  e  Ö  U  E  X  n  ‘»  8  S  7  S  5  S  A  5  Sn  n  Sal  ran  ©  Z  7  Y  S  u  7  S  7  E  S  Z  S  n  n  en  S  D  s  ©  }  e  C  n  E  e  2  B  Cn  e  n  ®  n  S  B  8  M  a  &e  Ü  i  D  F  Z  ©  S  IS  A  55  D  B  e  &O  A  -  “’ä£  E  n  %.  S  S  7  S  %  e  %  S&  SR  A  T  e  Z  En  S  n  m  ®  S  Z  E  2  2  H  S  Y  G  W  D  e  a  A  4  D  A  3  n  n  2  )  An  S  T  E  T  A  B  7  WE  %s  S  A  n  S  5  O  rn  ö  u  S  A  E  S  E  S  1  -  SE  ?  x  Z  «  A  R  A  E  Q  A  S  i  Pn  Z  E  s  ©  A  Dn  8  X  RM  S  S  N  .  Z  S  SA  n  i  B  ;  7  5  H  Z  A  Z  SR  n  L  1  ®  Z  WE  3  S  S  8  Z  Ba  7R  S  e  m  W  L  R  n  A  N  d  F  S  D  S  A  D  n  D  3  3  S  E  A  Aa  M  l«  ä  E  IS  S  e  n  P  An  n  ä  5  A  8  NO  W  E  o  4;é  M  S  ©  R  8  S  K  S  A  R  n  Z  O  2  A  S  d  n  3  8  E  ”  Nr  ©  n  en  B  ©  Ü  e  S  a  S  7  S  E  N  A  Z  S  ©  Z  Z  E  n  B  Ü  C  E  7  %S  S  S  SE  D  A  S  z  f  ÜS  Z ASIO.
Ta  R7a  Ma SA

XX
e ar A

CS A
5 n T4lE

z O  n
”l X  S SS G

- S  F
\

S
5 In  \  x

RN S Ür  E
O  OA P Z A# KaE  DE zn  3

H
C E

PnE A  . 4

D i{’55

Da FAß Sn

&2  E  S
U O

b

b 3S a
A  A N G CDraT  Aa

D n
x XSO

A C
[ D E  GA

Alg S zn  f  >
f z  z

W -e  z f
Z

N
J r

n

D O S
P N An H

S
x Z

0

S  S
D  Ba 7

ZW i
\n

öf
5}  O . M  Fx

Wa d
AL  AL

S
AD

FA

D

Ür

S  Z  E  “ En  i  E
‚R  H w

7 Z  n
e  A

S

An
A SE

A

En  S
R 53

O r  r  SLEREcx n  n
R DE  Un . 18

K  ©  A
E  a e R s  S  SS  R

} —

SX UE A
me

A
S C e S

E SEn
A A  n CN  CZFA  C  A

d k  w
Z  S *  er

Ca . AT  F ®  M
I  IA JN

n E

e xN V  Ya  C .
d e  eq& e Ya

z m SA S

X  5

S S
X

P



ORIENS
HALBJAHRSHEFT

FÜR KUNDE DES CHRISTLICHEN
GRUNDET

VO  =

PRIESTE  LLEGIUM DES DEUTSCHEN ROM

DER GÖRRESGESELLSCHAFT
ERAUSGEGEBE

VON

DR BAU .8  75€ \  &N
EKUE VIERTER AND

MIT 7, WEI

LEIPZIG
HF }) HARRASSOMWIT

1915



A
R  V 8S

4A
S E

e  e
d w

pL A
MMEr  EWr A

E

E
A S a  D  z e y42]

6 CR E
Dr a

AaA

a n  n S  eO S 3 en  n
a F  Ü

*_ B
Pr  Pr 3 N

pAr
S  S

R B  P A

e N E  7 äl n  K S

S A in  se  RE vn n ®
Ist e MS  S

A K  F
54 B ©> /a r

S Nr
x
M x 8

er

z  n E

D  en D
Z Aa A

Aa r
n n  n

L A  VE f  R2  S S
Wn A  S DHL

A
ı

Rf n Xn  ®  A  E
AIn

n 6 D FG
A  DO  E

v  7

A 7i  3  Y  S A,  F
T  -  Y C6a

He  He AO
rg  rg FR  1# z 7i

LGWr  K
yn
UUr  ae

Ye- ya  Y {  A
D  A

K A Wg A FA  V p 7}a  a .z 4
e W  ® A e

a
d  d R S  SF

Y DEvA

D
FA

x ;&
B  n+TE SK T

DD Ü C  er  S A
®

CS
Z

N  N M
A p

sE ON
b

l
> AC >

C:
}  }

( S  S OEX In sS CJ-

OE  OE
402  H0 Ya in 7 e  W

i
ODAA ,  S  &,

iC ESCn H N  alBT L  Or  e
1AL  & K {a

aArı SO C

Ane S
Al

F
r O N

en  S  E  Kn
S n

er 9

S  .  T ianB  B  H I
UrE 7 3

A A Car]'
AY Dr E S  S Vn . 5° AAr  Anr

F E
; HPW

0, A OM S z  AA
SA A  A D <z v

COn  A

D  AA s
Ü a E

A K  a
z  f  Al EA dr  N  SEL s

A

M

, 0>Ur
LE  e A

A {R  A {R D
Sr N Al E

Au D  S  A
A Z  Z Sa

A{A T ON n

O ® K O z an  Z WE  NAa y

J M  S A  S  Kr ® M
i dl

5

N
AA “ Z  A

Ö  $
$r A OaP E C N  N

SEL S 6 0z n

ä‚3@i zS
G



1INBATFTT
TSTEe Abteilung': exte un UÜbersetzungen Seite

Kurınger Die (äthıopısche) Anaphora des hl Jakobus, des Bruders
des Herrn

uge Die apokryphe Krzählung des Joseph VOoxNn Arımathäa ber
den Bau der ersten chrıstlıchen Kırche (Aus dem
Georgischen übersetzt)

Rücker Der Rıtus der Bekleidung mıt dem ledernen Mönchsschema
beı den Syrern 9 219

Zweite Abteilung uIsatze
Baumstark Das eydener griechısch arabısche Perikopenbuch für dıe

Kar- un Osterwoche 39
ercatı La ettera dı Severo Antiocheno Matt. 23, 35 5 59
Baumstark Darstellungen frühehrıistliıcher Sakralbauten Jerusalems

auf Maıiıländer Elfenbeindiptychon
DBeäs ber dıe Person und dıe Datierung des alers Emmanuel des

Codex Barberinus Graecus SA
Kaufmann Konstantın und Helena auf griechıischen ostien-

tempel SS
Beäs eıträge ZUT kırchlichen Geographie Griechenlands Mıttel-

alter und der NneuUuUeETEN Zeit ® 238
Allgeıer Untersuchungen ZUTF syrıschen Überlieferung der Sıeben-

schläferlegende. Z
Baumstark Eıne Parallele ZU.  — Commendatio N1ımae griechıscher

Kirchenpoesl1e »95
Kaufmann Das koptische Tubenkreuz, 106 bısher unbekannte Gattung

altchristlicher Kreuze 306

Dritte Abteilung
Mıtteilungen Katalog chrıistlich arabıscher Handschriften 111

Jerusalem Dıiıe arabıschen Handschriften des melkıtıschen
XS 312Seminars St Anna der eißen Väter (Graf)

FWForschungen und Funde Studien auf dem (+ebiete des SeOTY1-
schen Bıbeltextes (K!] e ) Neue soghdiısch nestorlanısche
Bruchstücke Zıur byzantinıschen Kunstgeschichte
(Strzygowski) 120



Ite christliıch-arabische Fragmente Grai) Eın iıllustriertes
koptisches Kvangelienbuch VOo 1250 (Baumstark). Bericht
über die Tätigkeit der orjıentalıschen wıssenschaftlichen Station
der Görresgesellschaft In Jerusalem (Kırsch) 338

Besprechungen: KErman TIhıie Hieroglyphen. eißner TIie Keiwschrift.
Hommel (zeschichte des alten Morgenlandes Q, T Zimmer-
IN Ie Ägyptısche el1q9r0n nach der Darstellung der Kırchen-
schrıftsteller und die Agyptıschen Denkmäler (Ko eder). Schwartz
Kaiıser Constantin und dıe chrıstlıiche ırche. Sesan Kırche und Staat
ıM römısch- byzantınıschen Reiche seıt Konstantin dem Großen und bıs

Konstantinonels. ölger). Tisserant SPECILMINA
codıcum Orzentalzum (Baumstark). Nau In martyrologe et douze
mMmEenologes SYFLAQUES. Nau Lies menologes des eEvangelıarres coptes-arabes.
Tisserant Le calandrier 1’Aboul Barakat Ehrhard Preusser
Nordmesopotamısche Baudenkmäler altchristlicher unNd. ıslamıscher Zeıt.
ell Churches anıd Monasteries of Tür ‘ Abdın anıd. eıghbouring
Dhistricts (Baumstark). Fiılow Sarnte Sophıe de Sofia. Bulletin

la Socıete archeologique Bulgare FE aumstark) 140
chumacher Christus IN Seiner Präexistenz und Kenose. .ZV. ac}.l

u Q B 'eıl Historische Untersuchung (Rücker).
Schermann En Weiherituale der römıschen IC Schlusse des
ersten Jahrhunderts (Schwartz). Revillout Lies Anocryphes
Coptes. Lies Arta et supplement / l’E'vangile des douze
apötres (Allgeiıer) 346

Literaturbericht 170 a



ERSTE ABTELLUNG

k ‘FXVI\I UND UÜBERSETZUNGEN

Die Anaphora des hl Jakobus, des Bruders des Herrn.
Nach dem Ms. aetN. der Bıbliotheque natıonale Paris edielfi;' un uübersetzt

VOoONn

Dr Sebastian Kuringer
Kgl ( Hochschulprofessor ın Dıllıngen

Herr Dr (+0ussen- Düsseldorf ıe Güte, MIr seINe Photo-
graphıe der eINZIgEN bekannten Handschrift der äthıopıschen J akohus-
lıturgie 1m (C(oder (LE L der Parıser Natıionalbibliothek (17 Jahrh.)
dankt SE1.
ZUT Veröffentlichung überlassen, wofür ıhm auch hıer bestens De-

Dıese Anaphora begınnt auf fol col unten und endigt fol 46
col. Cy umfaßt also, da, jedes Blatt Aur vier (die Seıte ]e ZweIl) Spalten
Zı J© Zeilen enthält, etiwas mehr als Spalten.

Ich habe 1er Hur 1MmM Sinne, den Text edieren und mıt eıner
möglıchst wörtlichen Übersetzung versehen. Das Verhältnis dıeser,
w1e scheıint, jetz ın A bessinien außer (+ebrauch gekommenen
Anaphora den gleichnamigen anderer Rıten bestimmen., überlasse
ich den Liıturgikern; iıch glaube Nur bemerken sollen, daß Q1 @E der
maronıtıschen KRezension näher ste qals der von Daniel veröffentlichten
griechıischen.

Den ext gebe iıch ın der (restalt, W1€e er MIr vorliegt. Ich habe
daher der Kechtschreibung nıchts geändert. Nur die Interpunktionhabe ich stullschweigend einheıtlich gestaltet und, nÖötig, berichtigt.Öffenkundige Schreibfehler hahbe ıch verbessert, dıe Verbesserung TEdoch immer kenntlich gemacht. Ausgelassene Buchstaben habe ich In
Klammern ergänzt. Die Korrekturen und Nachträge, welche die
Handschrift meıst wohl VOL späterer Hand aufweıst, habe 1ch durch
zleine Klammern Kopfe der betreffenden Buchstaben bezeichnet.
Fınıge Male habe ich selhst, Korrekturen vorgeschlagen, WO S1@ sıch
nahelegten. Wo der "ext lückenhaft oder sonstwıe‘ ın UnordnungSEe1IN scheınt, habe iıch s notıert, bın jedoch vıelleicht ‘ etwas zurück-
haltend TJSECWESEN. DDenn da der .Äflvliope bısweilen eıINe eıgene Au
{aSSUNg eEeZW Rezension se1ner Vorlage betätigen. un In manchen
Punkten kürzen scheınt, ist dıe Kintscheidung erschwert, zumal

ÖRIENS CHRISTIANUS. Neue Serie



Euringer

1Ur e1INE eINZICE un noch aZzu nıcht SaNZ sorgfältige Handschrift fa

(+ebote SLE Was ın der Handschrift r OT geschrıeben 1St: habe ıch
unterstrichen. Sonderbarerweıse ist, der (+ottesname IL ın nıtıen
rot. geschrıeben.

bn A AA711LA7
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PFr oder
Was bedeuten soll, I:zann ıch nıcht Sase Hıerher gehört wohl



Die Anaphora l  des hl Jakobus, des Bruders des  E Herrn.

Wıederholt finden sıch Nachträge un Bemerkungen den
Rändern der Kolumnen; ich suchte A1@E der wahrscheinlichen Stelle
ıhrer Kınfügung unterzubringen.

Die A bschnıttszahlen und dıe sämtlıchen lıneas tammen VO  b MMır

Anaphora des akobus. des Bruders uUuNnsSsSeTrTes Herrn.

(Prıiester): Die 1e (Gottes des Vaters und dıe Gnade
des einzıgen Sohnes, unNnserTes Herrn un! unseres KErloösers ‚Jesus
Christus, ınd dıe (+emeinschaft des (zeistes se]en mıt euch!

a Mit deinem Geiste!
Daruakon Aufwärts S@e1 eUueTr Innn un erstan: und

e Herzen (gerichtet)!
/Volk/ Wır en 1E be1 (z0tt
(Praester): Wır wollen ott danken!
olk Ks ist; recht un: bıllıg; geziemt sıch.

(Praester): Ks ist recht un ıllıg: geziemt sıch
ıch en WIr, dich benedei«fl_en WIr, dır anken WIT un

dich eten WIT A den Erschaffer der YaNZch Schöpfung,
der sichtbaren un der unsıchtbaren, dıch, den en der

5 Hımmel der Hımmel un es Heer darınnen: Sonne un
ond un Sterne un! alle (ıhre) Ordnungen;: Land und Meer
und alles, W as 1n ıhnen ist; das hımmlische Jerusalem, die
Kırche des Krstgeborenen, die ıIn den Himmeln Verzeıichneten,
dıe nge un: die rzengel, die Fürstentümer und ıe (G(Ge-
walten, dıe T’hrone, die Herrschaften, dıe Oberen 9 die
VO  H jeher dıenen, die V ollzähligen un dıe Himmlischen, e
Cherube, deren ugen zahlreich sınd, un dıe Seraphe, deren
Flügel sechs S1nd.

Dauakon Laßt uns acht geben!
Praester: Und S1@e edecken mıiıt zwe]ılen iıhrer Flügel ıhr

Angesicht un!' mıt zwelen ihrer Flügel bedecken S1e ıhre
Huße un mıt ZWwel Flügeln Aıegen s1e; und mıiıt unermud-
lıcher ıppe un mıiıt, nıcht verstummender ede sıngen 1€,
dıe Rubrık Al oberen Rande dieser Kolumne a T  ı ”’LIb » P : h
reimal Pr

1*
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Hıer scheınt 11 uchstabe stehen, der aber unleserlich ınd 18881

nOti“ 18 f streichen, weıl überfiüssıe



Die Anaphora des Jakobus, des Bruders des Herrn.

der eıne Z anderen, den reinen Lobgesang, den Lobgesang
(zu Ehren) der Majestät’ un 1E rufen und sprechen: Heıilig!

IDrakon Ant(wortet)!
(Volk) Heilig, heılig, heılig ist. (zo0tt Sabaoth, vollkommen,

ertfüullend die Hımmel nd dıie Krde mıt der Heiliıgkeıt deiner
(+orie. 7

(Frıiester): Du bist iın anrheı heılıg, Könıig der
Kwigkeıt, Spender er Heıilızkeit; heilig ist deın einzıger
Sohn, xotft und uUuNnsSer Erlöser ‚Jesus Christus un der

10 hl (ze18t C  g der es weıß nd SO<ar) dıe LTiefe deiner
(xottheit Heılig 18 du) also, Allmächtiger und under-
ater; und schon ist CS, daß 11a dich ZUMN (+2enO0sSsen 1n den
Leiden, besonders se1tens der Werke hat, die du gemacht
hast,.*

Als eıinen Reınen hast du einst den Menschensohn ‚US

KErde gemacht un iıh 1n den Garten yESETZT; un nachdem
eın uübertreten hatte un gefallen War, da, hast

du dich nıcht VON ıhm abgewandt un iıhn verlassen, Gütiger;
sondern du hast ıhm geholfen, W1e e1N V ater, schon Anl Barm-

20 herzigkeit.“ Nachdem du ıhn Uure das (xesetz berufen und
urc dıe Propheten ErZOYECN hattest, da hast du ann zuletzt
ıhn, deınen einzigen Sohn, ın dıe Welt gesandt, damıt deın
Ebenbild erneuert wurde

Und nachdem C herabgestiegen und Fleisch geworden
5 War Urc den hl (xe1st Aaus der hl Jungfrau, der (x0ottes-

gebärerin Marıa un gewandelt War mıt den Menschen-
kındern un nachdem alles ZUT Krlöosung unseres (+e-
schlechtes getfan hatte uud nachdem annn ZU Sterben
AUS {reiem ıllen® für unseTrTe Sunden gekommen WAar, Cr, der
ündenlose (da), 1n jener Nacht, ın welcher OT sıch

fur  E e das e  en der „Weltr un AT Erlösung hingab,
Wörtlich (zu Ehren) der großen ( érhabenen) Person.
Text kaum Iın Ordnung; nach G:2.97° scheıint etwas ausgefallen eın.

SULTAUNG WAÄLTTO
(WCS EUSTÄCYYVOG TATND.

DL O» 1'r)\o'wp.a‘ GOV.

W örtlıch mıt seinem Wiıllen.ı ı CI AD E O W örtlich se1nNe Seele.
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Vext fehlerhaft
Am oberen Rande dieser Kolumne ST5Ee AQCn ]] ı:

„ segnet dreimal“; daß dieses 1ler einzufügen ıst, deutet eın Zeichen
lınken Rande der betreffenden eiule Was ber das 0777, bezw. AT
“ unteren Rande dieser und der folgenden Kolumne (91d und 92a) be-
gECN soll, ist, mM1r unklar. Das z  ort edeute Hınweıs.

816 ! Soll wohl ZP0O : DE heißen 1€. ers. Anm
ad; AAN-T ; ıst, linken and nachgetragen, steht.

Hıerher gehört wohl cdıe Rubrık oberen an dieser Kolumne a
LMNCA il  ”Lib: ABr segnet dreimal“. Am unteren Rande dieser Kolumne
steht w1ıe beı der vorıgen AT Siehe Anm

Pr fort. „der Priester spricht“. Vgl dıe Anm ZUT

Übersetzune.



Die Anaphora des hl Jakobus, des Bruders des Herrn.

Darakon Erhebet eUuTe äande, Priester!
Prıiester: ahm das rot 1n se1INe eılıgen, selıgen und

makellosen Hände, blickte DZ V ater, dankte, segnete’
und eıligte un TAaC und gyab selnen Jüngern und seınen
posteln, indem sprach:

„Nehmet un esseft davon, ıhr alle; 1es ist, meın Lie1b,
der (  1Ur euch nd fUur viele gebrochen un gegeben (werden)‘
wırd ZU  — Vergebung der Sunden und Z ewıgen Leben“

Und ebenso, Waßs den eiIcC betrifft: Nachdem S1e
gespelst hatten,

Diakon Laßt UuUuNns acht geben!
Praiester: Mischte ' den eic des Weins|® nıt W asser

uınd annn (dankte,)“ segnete* un eılıgte unMm yab
seınen Jüngern un seinen Amposteln, indem er sprach:

„Nehmet un rınket daraus, ıhr alle; enn 1es ist meın
Blut, (das der Stiftung, dasjen1ge, das für euch
un für viele vErgOsSsSCH und gegeben (werden wırd ZUr Ver-
gebung der Siunden UnN! ZU ew1]gen Leben“. Amen

„ DO oft ihr dieses Brot un diesen elIcCc rınken
werdet, werde ıNr) meılınes es eingedenk se1n, bıs daß
ich kommen werde“.,

olk Wır gedenken deines o  es, Herr, indem® WIT OC
denken deines Todes nd deiıner Auferstehung drıtten
age un! delıner ın den Himmel un deines Sıtzens

25 Zr Rechten (+0ttes des Vaters un deiner Wiıederkunft
VOIN Himmel. Du wırst kommen, ıchten dıe Lebendigen
un dıe 'Toten und du wırst vergelten ]edem nach seınem 'Tun

Am oberen Rande StEe RF segnete dreimal“, worauf lınken
Rande eın Zeichen hinweıst.

Kann q IS Präsens oder a ls Futurum übersetzt werden.
Der Lext wıe dasteht, würde lauten: „mischte JIut (! und

W eın mıt W asser“. Ks ist er der 'Lext etwa wı1ıe oben herzustellen.
Am Rande nachgetragen.
Hıerher gehört dıe Rubrık oberen Rande Er segnet dreimal.
Im griechıischen "Text spricht VoOxn hıer der Priester und bıldet

der Nebensatz „indem WITr gedenken usw.“ den Vordersatz „ Wr bringen
TOUL Ü“avatoVdir dar“ (Mepwynwevor XL TNG TALNMLEPOU SE VEXPWY LVL

STAGEWE TOOTQENOLEV TOL, AÄAeotTota USW.). Dıes wird . auch 1m eth dıe
ursprüngliıche Konstruktion SEWESCN Se1IN.
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S A  Die Anaphora des SSr SE E N  Jakobus, des Bruders des Herrn.  E
Praester : Wır bringen dır ar dieses reine, unblutige

pfer un nıcht mOogest du unNns tun nach UNSELFECN Sünden,
Herr, und nıcht mogest du uns vergelten nach NSESTEN

ergehen, sondern ach deıner unsagbaren Barmherzigkeıt
un Menschenliebe ılge UNsSsSerTe Siünden! W ır fAÄehen Ja dır,

Herr und UuUunNnser Krlöser, Spender ÜH3! Lieebens, der
du 1 eIscChe für un Sünder gelıtten hast, der du das
en Geschöpflichkeit kennst, wende dıch nıcht ON

UunNns aD WwW1e e1n WYeınd un verlaß uns nicht, wWw1e solche, die
10 ıhre offnung aufgegeben haben; sondern W16e e1Nn gütiger

Warter (I2C) un w1e e1in erbarmender Vater schaue UNSCI'E€
Armseligkeit und nıcht Je1 uUunserTe Furcht! das Gericht, das
UuUNnsSeTe Herzen erschreckt. Ja, meın Herr! W ıe einer, der
leıdet und voll Üre ist, SO) ist, Wer AUuS deiner (+lorıe

15 Hel un siıch on deiıner Herrlichkeit entiernte und AUS deiner
na herausg1ing. Und WIT werden sehen, daß INa  - dır
kommt VO Aufgang und VO Untergang, mıt den Vätern

'Tische sıtzen. aber WIT werden hinausgehen und das
bıttere Wort horen, das sprechen wıird „ Wahrlıch, WANTUC
(e) iıch auch Ich kenne euch nıiıcht!“

Dalß nıemand diese Schmach erleıde, dalß WIT nıcht CI'-

fahren (müssen), WIT se]len verwor{fen, dalß WIT nıcht In dieser
elt (Jroße, 1ın der kommenden ber KFremdlinge genannt
werden un daß WIT nıcht 1er beı der Kırche, ber

75 etzten der age be1 en Verdammten stehen Z daß WIT
dieses Leıiıd nıcht erfahren, (dazu) hılf UNS, Herr, Der 1n
Krbarmung un! nıcht 1ın Zorn.

äa gerade unNnseren foten Weg, da WIT deinen Weg
nıcht kennen; Te UNS, deınen W ıllen tun; e für uns

30 mıt a 11 deinen Krziehungsmitteln, un eine Barmherzigkeıit
SEe1 über uUunserTem Angesıcht!

Vor em an dır (ganz) besonders dıie hl Kırche,
S1e flehe mıt ausgebreiteten Händen dır und Zı deimem
V ater, sprechend:

Barmherziger, allmächtiger Gott, sende era auf I3 un

Gegenstand unserer Kurcht, -
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2 Dıie folgenden sechs gekennzeıichneten W orte stehen auf einer KRasur.

Der "Text ıst hıer offenbar nıcht iın Urdnung.
A0 ı: TE „dıe iıhr sıtzet, stehet auf  166
Hıer ist der E  ext, lückenhaft und verderbt.

lıes AT°INad; aA ye<7%>
Im 'Texte nachgefragen.
Am Rande rechts: Aarkus

iU Soll eın griechısches IN  e ATW TULLOV YIPLTAL, LOUXPOYDOVLOV CAUTOYV

ÖLAOUAAEOV wlıedergeben. Der Athıope haft zweımal das gleıche Verbum,
W as wohl nıcht. ursprünglıch ıst, „Kirhalte ıhm das (}reisenalter“ ıst, hart



11Die Anaphora  a SE des Jakobus,  E des Bruders  SN des Herrn.

auf diese Opfergabe, dıe WITr dır darbringen, den hl Geist,
eben den Gott, eben den Macher des Liebens, der gleich ıst
mıt dır, ott Vater, un mıt dem Sohn un der zugle1ic
un (wesens-)gleich errTsCc (und) dessen IT ’hron VO  - wigkeı
ist, der HL das (z7esetz un UurCcC dıe Propheten un
ın UuUNseTer 1euen Stiftung geredet hat, der ın (zestalt eliner
au auf uUunNnseT’eN Herrn ‚Jesus TISTUS Jordanfiusse
era  am un über deiınme hl Apostel ın Gestalt elıner FHFeuer-
zunge“ erabkam, und nNn1C ist C daß WIT dieses rot
trennen VO el Christi ÄAmen.

IDhakon UDıe ihr sıtzet, stehet au
Prıester : Und uch den eiIclc deınem ute |mache |*.
Ks er Er, der Kelch) sSe1 allen, welche davon) nehmen

un:! daran teilnehmen, ZUT Heiligung VON eele un Lie1ib un
ZU  — abe Hruüchten* nd ZU. Gutestun? un z edeıhen
der Kıirche, deren Grundfesten auf dem FKFelsen des Iau-
ens sınd und welche (die Kıirche) die Pforten der
nıcht erschuttern werden, da du 1E VO  — en Irrlehren un
VONn en Ärgernissen |und VO  S dem]; der gesetzlos han-

20 delt, bıs ZuU KEnde der W elt un ıIn dıe wigkeı (der Kwig-
Amen.el {re1 erNalts

Wır bringen dır dar dı1eses reine, makellose Opfer
Stelle der A, überall bekannten Kıirche un fur die Mutter®
er richtig preisenden‘ Kirchen un dıie reiche (+abe (deines)®
hl (7e1istes urch| unNnsern Herrn.

Gedenke, meın Herr, deiıner heiligen 1schofe, welche das
Wort des aubens En hrheıt recht machen, und uUuNserTes

reinen 1SCNOIS bba N.}, rhalte ıhm das Greisenalter der
Ehren, Herr, un rhalte ıhn ange Tage , indem deın

Fehlt 1mMm ext, S16 !
Hıer ist der ext offenbar lückenhafti e Z 2Q Griechisch: S16 XANTOOOPLAY,
Gr anders: elc XAPTOROPLAY EpYWV AyYAUOV ZUT ruchtbarkeıt

guten Werken
l. die Kırche auf Sıon, ın deren ersaa. der Herr das hl Abend-

ahl fejerte und die hLl Messe einsetzte, Deutlıch der ST Text OTED  E TNG
2y60E00 D  (DV TNG LNTPO  e  S TAGOV TWVYV EXXÄNTLON.

0pPU00050G, Von öpdOs und S60E@.
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'Text verdorben und etiwa 111 DL ncd’Le? @MD HAN:-

verbessern. Das zweıte DG“ ist. streichen
Der Satz scheınt N1IC. vollständıe SC1NH.

5 Hdschr unrichtig:
CI ext fehlerhaft A0M8 „Üüber M1C

2A6 1T be1ı der Vieldeutigkeıit des zweıten ortes schwer
CHal übersetzen Rıchter der Taten, Vorsteher der Amter, Vorsteher
der Steuern; gemeınt sınd dıe oIlamter bezw dıe höheren Staatsbeamten

OTLLIC vOon den (zeistern der Unreinen



Die Anaphora des Jakobus, des Bruders des Herrn. 13

olk aller! C  eisheit? un 111 Gerechtigkeit weıdet un
das Wort Wahrheıt richtig auslegt

(+cdenke Herr, der ehrwürdigen Priester, welche 1er
und überall sınd un der Dıakonen welche |dieser
Kırche und überall sind |“ nd er Kırchen

(+ecdenke Herr, IMmMeiner Armseligkeı der ich nıcht
würdıg bın, dır rufen nd den du (doch) würdigst.“

Äheiıner Süunden, Me1lner 1ın  el und Ineiner Un-
wıssenheıt (begangen) gedenke nıcht INeINn Herr, sondern ach
der Menge deliner Barmherzigkeit gedenke meıner! Wenn
du ber dıe Sunden beachten (wolltest), Herr, WETr, Herr,
wuürde da bestehen? och beı dır 1st Krbarmen asche
un rFEIN1I&E mıch VON INe1iNnNnen Sünden un WwWenn uch
Sinden viele sınd 1sS% och reichlıcher deiıne ınade

15 Gedenke. Herr der Gott schon dienenden* KöOönige
und ul KöOönigs un der Beamten”, un erhebe diıch
ıhrer 1  e, unterwirf ıhre FKFeıinde, auf daß WIL

ruhige Lebens age erlangen un HKreuden wohnen 1

er HKurcht (+o0ttes un 17 er Lauterkeit!
20 Gedenke, Herr, UuNnseTrTer Brüder, dıe <etten gehalten

werden, un uch UuUuNsSeTeLr Brüder, welche FEISCH, der Kranken
un der Lieıdenden un derer dıe VOoNn (Üeistern
gequält werden!

Gedenke, Herr, der egen un des Taues un! derı
enn das23 Früchte der Krde un des Kranzes des Jahres;

Auge jeder Seele harrt aut dich un du wirst ıhnen iıhre
Speise ZUT rechten eıt geben,

Diakon ach UO(sten SCHauUt):
Prıiester Und befreıje UnNSs VO  H em bel un Ziorn un

30 (x+efahr und ON en Arglisten boser Menschenkınder und
VO  am} er (+efahr un Arglıst der Teufel weiche WECSCH

Dazu ist, 111 Substantıv, etwa 39 W eısheıt “ Ergah2Zeh
» Der Text ist verdorben, würde übersetzt lauten:' welche 111

OChristus sınd, und der Dıakonen, welche überall sind, und er Kıiırchen“.
Ich habe oben 1116 Emendation versucht.

Der Schluß des Jatzes scheınt fehlen.
sucEßNc.
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A} ist ohl besser streichen.
} '"Text fehlerhaft A-Ach’t (Nominatıv

haben
Der erste Buchstabe ıst, unleserlıch : wırd oder gelaute
Das herrenlose ”0n oberen Rande dieser Kolumne könnte hıer-

her gehören, wahrscheıinlicher jedoch ist weıter unten einzufügen; sıehe
Anm

Eın 71OD-|  m oder ND( :, w1ıe der "Text Jautet, biıetet das Liexiıkon
nıcht: ist, wohl In G verändern.

(} fehlt. 1m 'Text.



15Die Anaphora des hl Jakobus, des Bruders des Herrn.
unse Sıunden uber uns kommt, und bewahre uns 1 (Guten
un 1m rechten (+lauben und ın der Beobachtung deıner (+ebote

Heılıge uns un alle, welche VOL dır stehen und auf Kr-
barmung un eiICAhLUM VonNn dır warten; ennn du bıst e1nNn
barmherziger nd erbarmender ott un hebst Barmherzıig-
keıt, nd ZA dır lassen WIT obpreıs emporsteigen, Z

V ater, Z ne un Z hl (GZe1iste.,
Herner gedenke jener, welche da otehen“ und mıt uns beten

und flehen, un jener, dıe unNns aufgetragen haben, daß WIT
10 ıhrer beı dır 1MmM (Üebete gedenken!

Gedenke. Herr, ]ener, welche Opfergabe(n) für deınen
hl ar darbringen un uch jener, fır welche 111a  - dar-
bringt un uch jener, welche jetzt (dır)® nahen.

er dieser gedenke, Herr:;: jener, deren WIT gedenken,
15 und uch jener, deren WIT nıcht gedenken!

Vergilt ıhnen (xutes ach der enge deiıner Krbarmung
un nımm T pfer onädig aui deiınen himmlıschen
1SC un: mache S1e würdiıg, deine na un deine Barm-
herzigkeıt empfangen, un richte S1e 3 HLG deıne
Macht UnN! deine Geduld; enn du bıst e1N helfender un
(verehrungswürdiger)“ ott

Dir gebührt Lobpreıis; enn du bıst C5S, (zu dem) WIT
UuNSeTeE Zuflucht nehmen”, UuUuNnser KErlöser nd UNSEre Stärke
un UuUuNsSeTe Burg und unser) Hırte un (ZWar) für alle, die

MS  3 dich anruten un IIr dich offen, Herr! Und dır Se1
obpreıis

1r en dir, gyütiger und erbarmungsreicher
Herr, dem es möglıch ist C  9 verein1ge uns miıt der (+e-

ext über miıich (!)
gegenwärt1ıg sind.7 r E Am oberen an nachgetragen ? Sıehe jedoch Anm

So nach der Korrektur.
Vor T} scheıint das Relatiyum H ausgefallen se1IN; das

herrenlose "ı(bh : oberen Rande dıeser Kolumne scheıint nach dıesem
Verbum einzusetzen Se1N. TA403 : ist 17749014 fassen.

Das AÄAnm, genannte 1{l’h x dürfte ohl AL besten hier eingefüg2
werden.

S1C ohne Suffixum Interpunktion 1mM Texte ausgelassen,
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U 7ch7 MNr 0 (953a) q° DAAQHN
p

ME eNA AQ27 F m EiILANCG a“  S

AMNLA A7NLA A7°AR HaDa DAÄN-A: 20

hl.(\°ll"f: HaC ZW.NC Y
(0  »I“ A0d.G: A0CGg o 79:(109° S A7M „ NMAU

T ext fehlerhaft ohne Vext PL, (D DA7Di)
unriıchtiger Stelle, sÄiehe Anm. heı der Übersetzung.

Diese: Rubrik wird woh Iso lauten sollen Hıer sagt INan dıe
Namen. IDIS pricht der Dıakon: Und werde gedacht des (folgen
dann dıie Diphtychen).
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meılınschaft deiner Heıligen un Z9 un dieser deiner
<ırche und VEIFEINICE uns Urce deıne (Gnade m1t der (+e-
meıinschaft des KErstgeborenen deren Namen den }IHimmein
verzeichnet, sSiınd

Und deshalh gyedenken auch WIL ihrer, weıl S1I1e VOT deınem
furchtbaren und erhabenen TON stehen und UuUuNsSeTeTr Arm-
seligkeıt vedenken un dır EIN LCINCS, unblutiges Opfer dar-
brıngen ZUr Stärkung für diıejen1gen, welche Leben sınd
un Zucht?® un fur uns Mühselige die WIL ek
nıcht würdig sınd und für dıe Ruhe er dıe 1} rechten
(+lauben eNtschlaien sınd ure dıe (Gnade und dıe Barm-
herzigkeıt und dıe Menschenliebe deines Sohnes uUuNnserTeSs
Herrn un uUuNnseres (+ottes und uUuNserTes Krlösers ‚Jesus
Christus, m1t dem dır gebührt obpreis Samt dem GG eiste

Gedenke, Herr, der Erleuchter un der Lehrer der hl
<ırche welche den guten Kampf 111 Glauben gekämp aben,
welche du VOo  —_ Voölker und Könige geste hast welche den
Kındern sraels geprediet haben auf deren Gebet un Hür-
bhıtte &1D deiınen Frieden den Kıirchen und unterdrucke dıe
uflehnune der Irrlehrer und befestive dıe TE und das
Vertrauen auf dıe Heiligen iM UuUuNnseTenN Seelen und gewähre
UNS, dalß WIT VOTLT deiınem 'T’hron stehen; enn du hbıst
heılig und ruhst den Heılıgen un H1096 vollendet
werden die Heıligkeit, dıe be]l ihnen 1S%.

25 Wır bringen dır Lobpreis (953) dar und deımnem Vater un
deınem hl Geiste.

Hıer agl der Diakon, Sagl TIHUN dıe Namen Und S
werde gedacht

Praester Herr Herr ott der (Geister und es
KL S FYleischlichen, gedenke uch aller JN  9 deren WITL gedenken
und uch JENEFL, deren WIT nıcht; gyedenken, welche Glauben
entschlafen sınd 1D uhe ıhren Seelen un ıhren Lieıbern,

Christi; der Grieche und der yrer en den Plural, eıl S16
darunter dıe Heıiligen verstehen.

Construetio d SYNESIN, weıl (Gemeinschaft qle Kollektivum zZUu
fassen 1st.

Oder Belehrung, Ziurechtweisung:; vielleicht unNnserer Krbarmung
ÖRIENS UÜHRISTIANUS Neaue Serie A
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Vext falsch QA7H.AH.&
Der Kopıist schrıebh n ——

getilgt wurde.,
ler 1ın zweıtes überflüssıges ä?h Z das dann
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ındem du 316 vor dem Urteil der V erdammung bewahrst 19
S16 ruhen choße des Ahbraham des Isaak un des Jakob

du gelbst bıst Cr keıne Krankheıiıt und keın Lie1d o1bt
und nıcht gedenke ırgyend ıhrer Sünden; enn keın
Lebender ist gerecht VOL dır und Sar nıemand. ist eın VO  —

der Befleckung der un unter den Menschenkıindern auß
alleın (rott, unser Herr und unNnser 5tt un KErloser
‚Jesus Christus, eın Sohn VOINn dem W Ir uch hoffen,
Krbarmun un Nachlassung der Sinden erlangen Laß

() ruhen un verzeıhe, Herr UuUuNnsSeTrTe Verfehlung(en), welche
UuNsSeTEIN Denken nd der Offenthlhchkeiıit n1t und hne DBe-
wußtseın, 111 'Tat und ort Denken un erborge-
en und 1881 der Offentlichkeit (geschahen), deren WITLr UnNs erınnern

un dıe WIL VErFrSESSECN en
Und bewahre auch UNsS, dıe WL deinen hl Namen un

unser aller ollendung UÜE6 OChristus kennen, hne Makel
indem du 15 hne Schmach und Sinde den deiligen
versammelst, damıt em KEPTLESCH und geheiliget werde
eın geehrter und gebenedeıter Name nıt esus OCOChristus und
dem hl (rxeıiste.

Draakon In Allem
Voll Wıe War

(95C) Der Prıiester spricht das eCOe der yechung Und
ferner wollen W Ir bıtten den, der es beherrsce ott den
V ater, den Vater (unseres) Herrn nd Krlosers Jesus
Christus

(G(Gott Vater uUuNnseres Herrn und Krliösers ‚Jesus Chrıistus
Vater der Krbarmun un Herr es Irostes, der auıf den
Cheruben thront un VON den Seraphen TCPTIESCH wırd VOr
dem vıele nge stehn un dıe yrıaden un: die Krz-
enge dıe vollzähligen nd dıe hıimmlıschen. dıenen, du hast
dıch gyewürdıigt das pfer OM delıner (Jabe und VO  n} der
Frucht, das INa  ; Ar darbrıngt, 711 eılıgen nd vollenden
Hr deinen Sohn und 117e dıe Ankunft des

Y (ze1i8stes: heiliıge NUunN, Herr, eele und Lieib und (4+eister ON

h den A lmächtiven NWAYTOXODAT W
*
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Q16 ! “ Dn  Ea E
bedeuten, q,1S0 den weıteven E NS  ext als bekannt Aln  E N  voraussetzen; g Y WE  aber ME A  solchen
KFällen pflegt eıinfach der 'Dext, abzubrechen.

W örtlıch würde der 'Vext auten: mıt deinem Vater 1m durch ?)
Anbeten.



21Diıie Anaphora des Jakobus, des  I Bruders des Herrn.  n E
uns dıe WIT mıt freudıgem Herzen und Seele un: mıt
unbeschämtem Antlıtze dır zurufen:

Gott, hıiımmlıscher V ater Allmächtiger, Machthaber‘, Gott,
(z0tt.

CDeE Gott, der du es beherrschest, WITr bıtten
dich und AHehen dır Herr, Te uUunNns nıcht In Versuchung,
sondern erlöse uUuNns VO  a} jedem bosen Werke und allem, W as

ıhm gleicht‘; enn eın ist das eıch, die Macht und dıe
errlichkeıt, dem Vater, dem ne und dem hl. Geiste,

10 Jetzt un immer un ın dıe Wigkeı der wigkeıt. Amen.
Handauflegung: Dir neıgen deine Diener ıhre Häupter,

indem S1e deiıner reichen KErbarmung harren, Herr: sende
un heılige UuNnseTe Seelen. auf daß WIT würdıie werden des
(+eheimnı1ısses deines HFleisches und deilnes Blutes un (auf
daß) uUuns SEe1 ZULr Verzeihung der Sünden: enn gebenedeıt
hıst du, Herr, Gott, miıt deinem anbetungswürdıgen
V ater® un deimem lebendigen und eıligen (xe1ste In Kwiog-
eit der Kwigkeıt. Amen.

ach dem Eimpfange (Sumptıo0) : Und ferner Hehen W1l
20 dır, dem alles beherrschenden Gotte, unserem Gotte. em

Vater unNnseres Herrn un uUuNnseTrTes KErlösers; dır danken WIr,
Gott, Gott. Uun! vorzüglich danken WIT dır fr deiıne

oroße Barmherzigkeıt un: deine unsagbare Menschenliebe und
(dafür, dalß) du UNs hast teilnehmen lassen AIl deiımem hımm-

25 iıschen Tische, (+ehieter der W elt, Gott!
eOe Gott, der du es beherrschest, WIT bıtten

dich un en dır 1C moOoge uns ZU Gerichte
se1IN, daß WIT eın hl (+eheimnis empfangen aben; SONMN-

ern bewahre UNsS, Gütiger, 1ın Heıilıgkeit und In Gerechtig-
34) eıt und mache uUuNns würdig, des hL (z+e1stes teılhaftıg

werden nd Barmherzigkeıt un en erlangen mıt en
deınen eılıgen, welche dır VO  am] Kwigkeit her wohlgefallen
habhben), Hre dıie na  e und dıe Menschenliebe Christi.

1 W örtlıch ID hat aCc
em äahnlıchen Könnte auch „und dergleichen“ oder „USW, “
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Vext fehlerhaft ohne

und die dıe Kolumne abschlıeßende ‘punktierte Iımniıe eingezwängt ist.
7 Scheıint späterer Nachtrag ZU sEe1IN, da zwıschen cdıe letzte eıle

Die
Worte, welche „der Priester Ssagt“, sınd nıcht mehr geschrıeben worden,
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deines Sohnes, m1% dem dır Preıis un Herrlichkeit und Herr-
schafft; 1sSt ]Jetzt un und iN dıe wıgkel der wigkei
Amen

Letzte Handauflegung Unser orober und wunderbarer
GGott 181 C5S, der dıe Hımmel ne1gte un herabkam DCH der
Erlösuneg der Menschenkıindeır wende dich uns HKr-
barmen un 1e un e1n olk un behüte eın
AT damıt WITL jeder eıt diıch lobpreısen, der du wahr-
haftıg O{t bhıst miıt deinem Vater und deinem

10 lebendigen un heiligen Geıiste, em obpreis se1 jetz und
Amen.und wigkeıt.

DIDaakon ‚Jesus Christus Sohn Gottes, ore UunNns un
erbarme dich unser! rhebet euch un stehet Furcht!

Stehet utmerksam-N(ach) O(sten SCHAaUT): Stehet gut!
1D Keit! Stehet 11l Gottesfurch nd Demut nahet! Stehet

Hurcht sten Barmherzigkeıt und Frieden!! pfer
des Lobpreises!

Prıester Gott SsSe1 m1T euch HNen!
olk Miıt deiınem (xeiste!

20 Praester KErhebet EUTE Herzen!
olk Wır en S1e be1 G(ott!
Prıester Danket Gott!

eCcC nd bıllıg ist geziemt sıch Dreimal!®*

Praiester

e1 ale Nominatıv
Der Abschnitt macht den Kındruck als ob 6I nıcht mehr Z der

Anaphora gehöre, sondern 1Ur 1116 Zusammenstellung häufig wıederkehrender
Versikeln und Kesponsorıen Se1



Die apokryphe Krzählung des Joseph VON Arımathäa
über den Bau der ersten christlichen Ki1‘che} in Lydda.

AÄAus dem Georgischen übersetzt VO  -

Dr Lheodor uge
Die vorliegende Arbeıt, über deren W ert iıch AUuS dem (Grunde

nıcht urteılen kann, weıl iıch nıcht T’heologe bın, beruht auf einer
Ausgabe von Marr miıt beigegebener russischer Übersetzung:

Marr4 Pa3bICKaHl% apMAHO-TYPY3HHCKOHN OH.IONOTIM 8 On 1900
haft dıe TEel vorhandenen Handschriften benutzt Athoshandschrift
VO Jahre 077 11,. CT,, Nr. 09 152— Kırchenmuseum, Tıflıs,
Nr 144, p 182—193, X 1 SacCc Va  CD 74s—-984; Kbenda, Nr 244,
D 1 SAaeC. oleichfalls mıiıt Lücken.

Ks ist. klar, daß der ext. keine orıgınale georgısche Arbeıt ist,
sondern der UÜbersetzungsliteratur angehört. Ziweifelhaft bleiht, NUur,
ob dıe Vorlage e1INE grıechische, syrısche oder armenısche ist
AT (+rund eıgener Kenntnıis und der eiNgez0ogenenN Krkundigungen ist,
das negatıve Krgebnıs testzustellen, daß In allen den dreı genannten
Sprachen dieser ext nıcht nachgewıesen werden kann. W elche Her-
kunft möglıch ist, aßt sıch daher 1Ur Z den Liehnwörtern estimmen.
IDR g1ibt dreı griechische, darunter das cchr wichtige kKarsar keısar),
AL karsr, (+en. karserı; Zzwel griechische oder armeniısche, eun E-

nısche, siehen armenısch-persısche. Idıe griechischen Liehnwörter geben
den Ausschlag Ungunsten eıner armenıschen Vorlage; dıe ist, AaAUuS-

geschlossen; oh e1Ne syrısche V orlage In Hrage kommt, cheınt MIT
fraglıch. Auffallend ist 1Ur die San Schwankung In der Schrei-
bung der bıblıischen Namen (cfr dıe Anmerkungen).

Sollte eıt der Übersetzung dıie Schreibung der Kıgennamen
noch nıcht testgestanden haben, annn kämen WIT damıt 1n eıne schr
frühe Zeıt, enn qls Nachlässigkeiten des Übersetzers lassen sich
dıese Schwankungen nıcht erklären. Kın hohes Alter ist aber
auch nıcht möglıch. ach den Ausführungen SNtEe SC nseks (Or hr
19011, 317 wäare das syrısche Orıiginal VOTL dem Jahr-
hundert entstanden, wıevıel firüher, wıird schwerlich auszumachen
se1nN. Nımmt In  s a‚her e]ne syrısche V orlage A, erklären sıch dıe
schwankenden Schreibungen der Kıgennamen zwanglos, AaAUS der
genügenden Vokalıisation des syrıschen Textes, Hıer 1st, glaube 1Ch,
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der CINZISE Punkt 111 dem '"Vext noch weıter beikommen könnte
Ist, a‚ber die Vorlaee der 'Lat eE1NeEe syrısche wırd dıe
Übersetzung mındestens das Jahrhundert setfzen SCINH, ach
dieser eıt 181 schwerlich mehr AUuS dem Syrischen übersetzt worden
dıe Benutzung grıechıischen Vorlage bleihbt daneben natürliıch
hbestehen

In der Übersetzung bezeichnen P dıe aspırıerten Verschluß-
laute P, e K} 7, „Rose“, Cmuet. Zusätze ext dıe ZUTH

hesseren Verständnıiıs eingefügt sın.d, tehen ı111 Textvarıananten sınd
IET hergESELZL, sSOweıt, S16 auch der UÜbersetzung ZU Ausdruck
kommen

Die Bezıfferung der A bschnıtte ist. ohl VO Marı zugefügt

Das 5 Pi@ das chrıeh 0ose VO  an Arımat ı, der Jünger
Se1'6e5 Herrn Iv K, der dıe Geschichte der VO ıhm GI'-

bauten <ırch. OTr On1g1n Mrm der (x+0ottesmutter dıe
sıch der OV befindet
(1) Im neunzehnten ‚JJahre des Kajisar’s Iıber1ı des Oomıschen
KOönigs ınd Iso 1111 fünfzehnten Tre der Königsherrschaft
des Heroda des Sohnes Kroda des vyalıläischen KOön1igs und
der Herrschaft des Pılata VO  > Pont1 ber dıe en
(2) nd der Kegentschaft des Kope und Balıanos, vierten
TrTe Balıanos des Ziweıten, unter den ÜOberpriestern Ana nd
Kalap über dıe en

chrıeb 0Ose VO  u rımat ı diese Geschichte nı]ıeder nd(3)
verkündete S1e en Gläubigen Herrn Iv K 3. uım S16

kräftigen, un offenbart 111 Wahrheit dıe Auferstehung des
Herrn

Ponto

if Vgl dıe IM der Spitze der cta Pılatı (Rezension estehende
Datierung I1 rf FEvangelıa anocrypha Fidıtıo altera - V
STEL TMEVTEXALÖEXATU NYSMOVLOG Iß OLOD Katcapoc BAsiAsws Powaiwy,
Hom 500 (eine Hs fügt hınzu TOU Hpwö00) BaAstAews NS L’ahıkalas, \

5TEL EVVEAKÄLÖEKAT W Anı NS LO N> “ZUTON Ey VLEL Povcov Z0.1 Peov-
v  Au LE-ßeMiwvo;‚ S (D = LELl in ÖLA.XOGLOGTYC ÖEUTENAG ONMULTLAÖOS,

DE  Ho  - WwWVYV "1ovSa.(wv "Iwontuu TOU Katdoda. In der Angabe des neunzehnten
KRegıerungsjahres des Tiberius geh der georgısche 'Text 1Ur scheinbar m1t
CINISCH Hss der lateimıschen Übersetzung der cta bezw. deren koptischer
Übersetzung (mıt ıhrem AuUuSs korrumplerten 9!) ZUSaMMEN, da ınm
ledigliıch Verwechselung der Jahre des Tıberius und des Herodes VOTLI-

1eg Im übrıgen eachte dıe Verballhornuneg der Ulympıadenangabe!
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Hs spricht loseh! ISO Nachdem UuUunNnser Herr Iyv K {(4)
auferstanden WEr VO  S en Toten erschıen er ML, dem 0OSsSe
ZU erstenmal als ich Gefängn1s
(9) Denn dıe Oberpriester des Volkes und dıe Schriftgelehrten
schlossen mıch Hause des Gefängn1sses eE1N AUS dem
Grunde, weıl ich hingme VAxN Sta  er Pılatoa un erbat
den T,e1b 1Lyv
(6) hber dıe ar der Jünger verbarg sıch VOL der Zieit

WÖO der Herr übergeben Wal, bDıs dem ' T’acve Ich aber,
der ich den Pılata ZuU Hreunde hatte wurde Nn darüber
nd erlangte Meine gewünschte Sache und brachte ıh mM1
I1r fort Nikodemos, “ der e1nNn Jünger WAarL, gyleich WI1e

ıch nd W ILr nahmen ıh herunter mı1T Händen VO  >

dem olz
15(7) Und nahmen ıhn AT Hurcht und balsamierten iıh MIT,

wohlriechenden Salben und (kleideten ihn) m1 NneuenN eıdern
un legten iıh 111 G1InN rabh geschnıtten US dem Wels,

dem drınnen nıemand W ar gelegt
(8) Und ıhm 1st dıec der Auferstehung, denn pricht
7ı den Ebräern Iso „Zierstoret dıiesen Tempel und ich werde 20

ıh TEL Yagen wıeder autftbauen.‘“
(9) nd zerschmetterte en 'T'od und das 'Tor der
zerbrach C und dıe eisernen® Schlösser zerbrach und stand
auft und viele OTE mıt iıhm

25(10) Und ich, osSe traf S16 und folgte und uch viele
andere sahen S16 und erzahlten uns VO  an| den Schlössern und
Toren un VO  w dem Bauch der der alle verschlingt

Und als ich nıcht wußte, W 4S n1t TE wurde dem

Losep durchgehend Nıkodimos
kupfernen zerbrach nd dıe

4f. Vgl . 7 S :6, bezw und Rezensıon B 15 SO
6f. Vgl ‚Jo 1 28—41.,. Vgl J6 Z 1  9 Mt. 26, 61
Of. Vgl den Anfang des Descensus Christz ad ınferos EKvangelium

Nıcodemz Pars IT Tischendorf A A 9)
11195 Vgl dıe Fortsetzung VONL 15 S 6 15 der Acta, WO

prinzıplell 1Ur der Besuch der Kreuzigungsstätte e. statt desselben ber
B1 hier fehlender durch den Z weıifel Josephs motivıerter Besuch des leeren
Grabes steht, her Illustrierung des entsprechenden Berichtes aPO-
kryphen arabıschen Herrenlebens vgl 111 dieser Zeeitschrift, eue Serie 264
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Gefängni1s, welchem rte ich namlıch WarL, da kam HE

der Herr, umarmte mıch HM sagte 11L KFreue dıch
0Ose fester Glauben als Petro, enn Petroa hat miıich AUS

Furcht VOT den en C dreimal verleugnet
n (12) „Abeı du hast nıcht dıe Hurcht gyeachte und Hıst <u

vertfrauend auf dıe UÜberlegung Pılata nd hast
ine1ınen KOorper erbeten und ıh nıedergelegt eın
rab (+aube ML, gelıebter Ose enn dıe NANZE Schar
der Kngel“ nd alle tarken Hımmel sSind gylücklich OC“

1 () macht HC deinen starken (Hauben
(13) Und deswegen erscheine ich dır allererst O1 en
Jüngern, damıt ich dich hinwegführe VO diesem Ort und
damıt ich dich stärke und stark mache deiınem (+lauben
und deinem Herzen un damıt dır nıcht nglaube Se1

INE1INET Auferstehung:; un IHE  > gehe eın orf Arımat ıa
und bleıbe dort, bıs iıch komme dır nd anordne, W as

och SC11 wırd für dıch tun.“
(14) nd q ls D der Herr 1es sprach War 611 Zattern
nd das Haus er sıch, dem ich War, und WIL QINSEN
hbeıde usamme fort. Und der Herr m1%t ILLE Ort ZU

eılıgen Golgot AAy das Kreuz der Ehren ist un stand dort
SGl un sagte
(15) „Sıehe da ich gehe fort en Jüngern ach (xalılea
nd iıihnen an un Meine Seite nd erleuchte
ıhren V erstand enn alle sınd 111 nglauben AIl miıch.“ Und
ach diesen W orten verschwand er und ward INr unsıchtbar
(16) ber iıch stand auf dem eılıgen Golgota, errichtet,
W alr das Kreuz K3 sammelte as Blut des verehrten Hauptes
111 dıe Tuücher nd dıe Lieinen das AUS SE1INeEeTr heilıgen Seite
herausgeflossen WAar, und hlerauf ich fort 111 Inein Dorf
mi1t orober Furcht und FKFreude
(17) :Als ber Hausgenossen mıch sahen, reuten S16

sıch m1 überaus hıimmlischer Freude, und ann erzahlte ich
ihnen es und S1e lobten mıch mi1t dem Herrn

Pılate
K und die versammelten Krzenvge
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18) nd nachdem dıe eiligen Jünger K3 gesehen hatten
In lom, sah iıhn uch 'T"oma un glaubte, daß der Herr auf-
erstanden SE].
19) Und ich wußte nıchts und saß ın meınem Hause mıt
SsSelewko und Nıkanor nd Habıbo, dem Nn des (+amaliel
un 1KOdemo und 412A108 und Ereo.
(20) Und diese WAaren MIr gekommen, miıch rosten

der Traurigkeit wıllen, deren Ursache die Hohenpriester
un die Schriftgelehrten des Volkes 9 deshalb, weıl ich
erbeten den 1L8ib Iv.“ 10

(21) Und alg WIT W3aren, da plötzlich erglänzte das Haus
innen VO Licht und WIr sahen den Auferstandenen, unseTenN

Herrn Iv K'o, und stand unter XS und sagte: „Hriede sSe1
mıiıt euch.“ ber WIT verstummten nd betefen ihn und

segnete unSs,.

22) Und WITr lobten ott den V ater, den ewıgen, der
Uurc den heiligen Sohn NSs errettete, und inNnsere Herzen
gerleten ın Furcht, und nıcht konnten WITr daruber stehen
nd sehen das unaussprechliche 1C das ausging von

UuNSer el Herrn Iv K'9a 20

(2 3) Hierauf er SEINE and ber jeden einzelnen VO  a

uns und 1e1» Uuns aufstehen und sprach ”W eshalb se1d ihr
1 Herzen verängstigt und sehr traurıg, weshalb vergeßt
ıhr, da ß der V ater mıch gyesandt hat? Kann nıcht chaffen
oroße un wunderbare Dinge ZUTLF kKettung derer, dıie ıh:
lauben mıt INır VON DaNnzZchH). Herzen? W eshalbh se1d ihr
erschuttert un weshalb se1d ihr geschwächt, WO ich euch
verspreche, daß ihr Kınder des ILauchtes SeIN werdet?
(24) „Bıttet Vater, der 1mM Hımmel 1St, daß euch
rfülle mıiıt dem eılıgen (+ze18t und euch gebe, daß ıhr se1d
mıt MIr hıs ın Kwigkeıt.‘
29) 1r antworteten und sprachen: „Herr, wWer ist der
eilige Geist, und W as ist. seıne Stärke, VO  a der du sprichst,
daß  NS Wr  B en bıtten den eılıgen (Jeist?“ Und sprach uns

AT  7 } Selewkos. Selewkıos uUuNnseres Herrn.

Vgl Jo 20, 19——29, 25 Vgl Jo &.
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„ Wahrlıch*, iıch Sagc euch, iıhr werdet nıcht werden Kınder
des Lichtes, Je1 denn, urc den eılıgen (z+e1st.“ Hs ant-
wortete Nikodemos* und sprach ıhm „Herr, 10 uns das,

du M1r gesprochen hast, das erstemal: W enn der
5 Mensch nıcht geboren wırd VO W asser un VO Heiligen

Geist. kommt nıcht 1n das e1C des 1ımmels.‘‘
26) Hierauf 1e sıch unser Herr Iv K'9 unter unNns auf
un sagte: „Nehmet den eılıgen (ze18t un eriulle euch
mıt dem eılıgen (Geist.“ Da War grolße KFreude unter uns

der abe des eilıgen (Je18tes.
21) Und ach der Annahme des eılıgen (+e1stes sagte
MIT: „Loseb, gehe ıIn dıe Stadt Lovdıa? und predige ın iıhr
das Evangehum un dıe Hreude meıner Auferstehung nd
stärke, dıie? ın dem (+lauben meınen Namen (sind), und dıe
VO  S MIr empfangen en dıe 'T’aufe ın Solom . dıe Buße

vergeben dıe Siünden und® meıne Auferstehung In dieser
Stadt un ringsherum ‘ sınd viele Männer.“
28) Und iıch sprach meınem Herrn Iv K „Meın Herr,
1n dieser Stadt sınd® viele P‘arıse er un Schriftgelehrten des

20 V olkes, un S1e suchen meıne egele fangen un Lob? S
1E INIT und deiınen Jüngern un überlegen un denken ach
und s Herz sag%t ıhnen, uns zerstreuen.
29) „Ddage Mit, iıch hingehen soll oder, iıch bleiben
soll, enn alle Yage sammeln S1e sıch un halten ersamm-

25 lungen ,D 1n den V ersammlungsoörtern, die 1E da haben.“
(30) „Und da ist jetzt e1ın wiıilder Mensch. einer AUuS Tarsovs‘®,
se1ın Name ist Sawle *, un stort diese un macht
ank schon TEl Tage, w1e ILa  - uns erzahlt, un sucht
deine Jünger, denn er hat Boses miıt iıhnen VOT:."

30 31) er Herr prach MI1r un sagte: „ Wahrlıch, ich SaQC
dır, daß dieser eue Sawlo'?, der jetzt eın Ver{folger ıst, nıcht
mehr nachher viele Tage (so se1InNn wird), un wırd Z

Im ext a|me In Nıkodemoz I ud
dıe (sınd) fchlt ınSS  S  ‚.Pi_e‚é_P(‚)‚kryghe ä*]rz_ählui]g ées Joseph vog Arimathäa.  29  „Wahrlich!, ich sage euch, ihr werdet nicht werden Kinder  des Lichtes, es sei denn, durch den Heiligen Geist.“ Es ant-  wortete Nikodemos? und sprach zu ihm: „Herr, gib uns das,  wovon du mir gesprochen hast, das erstemal: Wenn der  5 Mensch nicht geboren wird vom Wasser und vom Heiligen  Geist, so kommt er nicht in das Reich des Himmels.‘“  (26) Hierauf hielt sich unser Herr Iv Ka unter uns auf  und sagte: „Nehmet an den Heiligen Geist und erfüllet euch  mit dem Heiligen Geist.“  Da war große Freude unter uns  10 wegen der Gabe des Heiligen Geistes.  (27) Und nach der Annahme des Heiligen Geistes sagte er  mir: „Ioseb, gehe in die Stadt Lovdia®* und predige in ihr  das Evangelium und die Freude meiner Auferstehung und  stärke, die‘ in dem Glauben an meinen Namen (sind), und die  ı5 von mir empfangen haben die Taufe in Selom®, die Buße um  zu vergeben die Sünden und® meine Auferstehung in dieser  Stadt und ringsherum” sind viele Männer,“  (28)  Und ich sprach zu meinem Herrn Iv K‘a: „Mein Herr,  in dieser Stadt sind® viele P“arise’er und Schriftgelehrten des  20 Volkes, und sie suchen meine Seele zu fangen und Lob*® sagen  sie mir und deinen Jüngern und überlegen und denken nach  und das Herz sagt ihnen, uns zu zerstreuen.  (29)  „Sage mir, wo ich hingehen soll oder, wo ich bleiben  soll, denn alle Tage sammeln sie sich und halten‘ Versamm-  25 lungen ab in den Versammlungsörtern, die sie da haben,“  (30)  „Und da ist jetzt ein wilder Mensch, einer aus Tarsovs'®,  sein Name ist Sawle!, und er stört diese Stadt und macht  Zank schon drei Tage, wie man uns erzählt, und er sucht  deine Jünger, denn er hat Böses mit ihnen vor.“  30 (31)  Der Herr sprach zu mir und sagte: „„Wahrlich, ich sage  dir, daß dieser neue Sawlo'?, der jetzt ein Verfolger ist, nicht  mehr nachher viele Tage (so sein wird), und er wird zum  VE  1 Im Text: a[meln.  2 A. Nikodemoz.  3 B. C. Lud,  4 die — (sind) ff. fehlt in B.C.  5 fehlt in A.  6 und—Männer fehlt in A.  7 fehlt in B.  s B.C. ıst voll von.  9 B. C. mit Lob erschrecken sie mich.  190 B. Tarse.  11 B, Sawle.  12 A. Sawle,ın
und— Männer ın In

ist voll VON, mıt, Lob erschrecken q1€e miıch.
{ () 'LTarse. Sawla 12 SJawle
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Boten und Gläubigen der Kirche die Jetzt verleugnet nd
verfolot

Denn schon be1 SE1NeTr Geburt 11112 L 81b SEC1INEeT Mutter(32)
erwaählte ıch ıhn, daß SCe1 E1IN Zeuge Me1INneT Auferstehung
unter en Jeiıden $

(33) „Dü ber 111 jetzt den Nikodemos und gehe dıe
Stadt Lovdıa, W1e ich dır gyesagt habe nd dich aut

dem Hause des i1kodemos, e1INeES treuen Jüngers, der
Nähe der dynagoge dıe S16 nNeNnNnen Bet eloe,* das 1st VeEel'-

dolmetscht das Haus (xrottes.“
34) Und ich sprach INE1INEIN Herrn Iv Ka 77O Herr,
du weißt, daß alle Bürger sıch ]etzt da sammein Z jeder
Zeıit, enn diese ynagoge ist dıe erste VO  an allen ynagogen,
dıe 1111 rte sind.“

(Haube du ILL, vielgeliebter OSsSe(35) Der Herr sagte
daß der Ort wırd der Ort des Evangeliums und der Hreude C6

(36) „Du ber gehe ]Jetz m1t Freuden, denn anl n1% Cır
gehen ıl1pe 66 nd als das YEesag% hatte, verschwand
nd wurde unsıchtbar Darauf sagte ich das Selewkos nd
\ıkanor un SECINEN Nachbarn “()

37) „rENE hın, MmMeine Brüder, Frieden ott habt ihr
un en Heiland und Yrzahlt en Aposteln, dıe I1am sind
dıese under (A+0ttes und SEINEeT Größe, dıe ET schafft un
dıe iıhr hort. n1t EUTEIN Ten und saehet mM1 ugen
und un steht, und W ITr ruüuhmen mMI1 oroßer Freude
Herrn.66

38) Und als S16 beteten das der V erlängerung un
sıch untereinander ı1eh hatten und® Ött dankten, da OIn
Nıkanori und dıe C  arn 11} HKreuden un dankten ott

30Der alles. W 4S S1C gesehen und gxehort hatten.
39) Und S1e erzäahlten das Krlebte allen Heılıgen, dıe

AberI1am 9 un wurden rfüllt mit oroßer Hreude.
eIieWKOSsS erza a „Meın Ott ebt ]Jetzt gehe ich mM1
dır ach Lovdıa 66

BA Nıkodemozı Bet J0
4° A P‘'ılıne Nıkor1
f und Freuden fehlt 111 Selewkoz
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40) Hıerauf verließen WIr dıe Brüder FTA Frieden un:! kamen
In dıie Lovdıa, und mı1t Frieden begrüßten WITr dıe
Brüder, dıie dort WAarenN, und : freuten UuNns der Auferstehung
des Herrn. und 1E wurden oTOL 1n allen Tagen un stark
1M (+auben ure den Herrn, un gylaubten unzählige
Seelen un standen 1 N: wahrten die Fasten.
(41) Und ach der Beendigung der Ostertage kam UNSs

Pilipa auf Befehl des Herrn un taufte ın eınem Tage
5000 Menschen 11 (xlauben K 3, des Herrn.
42) Und ach Kmpfang der Taufe erschlen iıhnen der Herr,
enn alle Waren versammelt 1M Hause des 1kodemos, un
P’'ılıpe 1e dort beı uns ' sıeben Tage und wgllte, daß er

INg nach Kesar]l.
(43) Und als dıe Brüder das erfuhren, wurden 1e traurıg
hıeruber, und haten ıhn, da bliıebe viele Tage he]l ihnen,
ber er wollte nıcht enn sagte ihnen: „ Hs ist. dıe Stimme
der gelbst un iıhrer mgebung, oSe und Nıkodemos
nd elewkos, . daß ich uch ıhnen hinbringe das eschenk,
WwW1e auch euch das, un: iıhr se1d 1 auben Al das Kyvan-
gelıum, dıe Freude der himmlischen Herrschaft“.
(44) nd P’1ılıpe INg ın dıe Sta ber dıe Bruder ver-
sammelten sich alle Lage 1m und 711°  — Austellung des
Abendmahls unseres Herrn und Z11 ank fUr dıe Austeulung.
45) ber Q1€e traurıg der Sorgen WEDEN, un S1Ee wußten
nıcht, S1Ee en Tempel des Herrn erbauen ollten und
S1e nıcht einig, und ging elewkKkos hın Petra
ach öa daß käme un rate iıhnen, welchem rte
S1e dıe Kırche, das Haus Gottes, errichten ollten
(46) Und q,1s der. heilige Petra! kam nd sah die unzählige

30 enge der Gläubigen, lohbte Gott; und {reute sıch sehr nd
die Bruder sprachen, daß (o0tt bhıtte und iıhnen S  6, AaAn

welchem Ort S1e aufbauen sollten den Ort se1iner Heılıgkeit.
(47) Hierauf stand der heilıge Petroa® unter en Bruüudern
Z un sprach: „Herr, der du Zeuge bhıst dıeser 7a h1-

(?) P‘ılıpe. Petre.  N Z
Vgl Apg. Z 4.°2 und 46
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reichen enge, ure e1n Anrutfen me unNns, welchem
rte eın Ist, da deine Kıirche erbaut werde.‘“
48) nd alg das sagte, ward 115 en e1INe Stimme, die
sagte uUuNns. „Bet eloe’ ist der Ort meıner Heiligkeit, ın dem
Hause des 1kodemos, meınes heißgehebten Jüngers.“ Und
als 331e das gesagt hatte, horte 1es ı1ıkodemos un sagte:
.„Lch danke dır, Gott, 0onNna2a Eloa Sabaot, 1e8s ıst, Herr
Gott, der Starke, der ausgewählt haft dıe W ohnung delınes
jeners als Ort deiner Heiligkeit.“
49) Hierauf NN ı1kodemos In den agen den Priestern
un Schriftgelehrten der en und den ersten Leuten der

Lovdıa un sprach iıhnen:
50) „U ihr ]ener des Herrn Zabaot. iıhr SEe1. dıe Priesfter
lal’s nd der heıilıge Samen un der Ursprung des Testa-
mentes. 15

„Ahr w1bt, daß 1ın dieser eın Ort des Dienstes(51)
und des (xebets ist, Bet’eloe und ist sehr ENY, und
ihr habt notıg, ıhn ZU vergrößern un verschonern VOLr

en ynagogen.
(52) „Und,; sıiehe da, iıch opfere ıIn EUTET Gegenwart meın 20

kleines Haus eınem eıliıgen Tempel Gottes, dalß oroß
werde W eıte un erweıtert werde, und 1C bın In Sorge

Arbeit wıllen und ın orge uch den Bau
nd .11 den Kummer, der notıg ıst, diesen T’empel für
uns.“ A

(53) Und da Waren zufirieden dıe Priester nd Schrift-
gyelehrten des Volkes und williegten eın ıIn dıe aC des Nıko-
demos.
54) Und hıerauf INS Niıkodemos fort den Brüdern4
mıt Freude un erzahlte ıhnen VO  a der ((ute (xottes, un als U

das dıe Brüder hörten, reuten S1Ee sıch un lobten Gott, und
stand Petra autf un Nıkodemos® und dıe Bruüder nd ZeT-

storten das Haus NI6 der Synagoge Bet eloe.®
55) Und ach der Zerstorung VON allem stand auf der

DBeffelot. Is—hatte ın elovı elı
Verwandten. ) Nıkodemals. Betelo!.
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heilıge Petro, hetete un ahm das Malß und ma A US dıe
Länge und dıe Breıte des Tempels und mı1t dem Wiıllen
Gottes wußte der Jünger den Tempe T bauen, un ireuten
sıch Petra und 1ıkodemos und dıie Bruüder

nd Petre sprach: „Jch danke ott und dem Vater
uUunNnserTes Iv K _ 9) 1es ist die erstie Kırche, deren TUN: ich
mıt Händen gelegt habe, und ich NEeENNe dich da-
ach dıie 7zweıte ach der Kirche 1n Lam.“
(57) Dann bestimmten mich, ose Petre un Nikodemos
ZUIN Krbauer des Lempels, un ich trug orge U1 diese
ache, und S1e gınzen fort ach L1am
98) ber ın diıeser FA  eıt storte un STreLLE awl19 es
olk mit eden, 1n erschrecken uBßB toten dıe Jünger
des Herrn.

15 99) Und kam en Überpriestern un erbat VOonNn ihnen
Briefe un: Befehle f{r Damasko, dalß alle ergriffen würden,
cdie glaubten die Auferstehung un: cdıe Boten unl Lv, daß
S1e ergriffen wurden und fortgeführt wurden ach I1am
60) Und qals auft em Wege War un siıch Damaske
naherte, leuchtete ıhm plötzlıch das Licht des Hımmels, un!

warf siıch nı]ıeder auf dıe ürde un horte eıne Stimme, dıe
sagte: „Sawle, Sawle, Waruhl verfolest du mich ?“
(61) Er sagte ıh „Wer bıst du, Herr?*“ 1r sagte ıhm
„ICh bın IV den du verfolgst, und gehe ach amaske un
dort werde ich dır SaDCN, WAaSs och Z tun se1n wırd.“ Und
hıerauf IN& nd Thielt dıe 'Taufe N €}  w Ananla, W1e
der Herr prophezeıt hatte un M1r YESaAZT hatte

Und Petre kam ach Samarıt und kam uNnsSerenN62)
Brüdern, 7ı iragen und sehen nach der rbauung des
Tempels.
(63) ber Gott machte durch dıe an des heiılıgen Petra
nıcht kleine under, da auch annahm dıe Kranken
mıt den Betten un Q1@e brachten S1e ıhm un heılte 1E
und 1E gylaubten A den Namen unserTes Herrn Iv K’9 nd

58 —61 Vgl Apg. 9; 1— 18
06 Vel Apg I,n

ORIENS ÜHRISTIANUS, Neue Serı.e
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empfingen dıe auie GE Namen des Vaters nd des Sohnes
und des eılıgen (x+eistes
64) nd Wr der Stadt Lovdıa e1N Mann. 611 1ener
Gottes nd astete streng ach em Gesetz7 der V äter, un
der Mann hıeß Enı1as un alle Lieute 11 ‚0vVdıa bezeugten

Gerechtigkeıit.
(65) Und dieser W ar schon Tan TEL re un zroch
und Jag 111 SEC1NEIN att
66) ber Se1IN Haus WEr auf der Ostseıite des auses des
1kodemos, das geweıht WarLr für dıe Heiligen
67) Und sah dıe ogroßen under, dıe Gott geschaffen
hatte Urc dıe Hände des eilıgen Petro, un rıef SE1NEN

Sohn mi1t lauter Stimme un! sagte 99  e mıch auf un
bringt mıch Sımon Petro, damıt ich erlange dıe Heilung
mı1t vielen 66 15

(65) hierauf erhoben S16 ıhn mıtsamt dem Bett und brachten
ıhn ZuUu dem Ort dem Petra WAar, un qlg ıhn sah sprach
6r „Befehle du Vater Petre un lege deiıne Hände aut damıt
ich gesund werde, und obe den Namen Iv uch meınem.“
69) Und als der heilıge Petre sah diesen seinen Glauben,
sprach © Knlas diıch e1 der Herr Iv K '3 stehe aut
nd gehe C6 nd sogle1ic stand auf un alle Eınwohner
VO  — Lovdıa sahen CS, nd uch Saron1 un alle wandten sıch
Z (xott nd empfingen dıe Taufe durch den eiligen Petra
70) Und hıerauf verkaufte Knıa alle xe1Ne6 Habe nd opferte,
WAas erarbeıtet hatte, dem Banu der iırche nd auch ©

wurde 811 Heılıger
(3 er ON ihnen gyab hın dıe Stärke gleichsam für sıch
dıe vermochte und trug beı 7U Hau der iIrche

3072) Als un sah der heilige Petre iıhren Kıfer und den des
Kneas bestimmte miıich und uch Baladıos Z Dienste
beı dem Banu der Kırche

Und darauf SIn der heilıge Pawla 111 dıe Stadt® und *

Baladıoz Pawle Städte
und—Gottes

64 69 Vgl Apg 39 ff



Die PEEG des  N T SM  oseph VOon Arımathäa.  SE ST a E
freute sıch über das Reıich G(rottes, und annn NINEG f uns

und blieb! viele Tage und arbeıtete mıt unNns dem Bau
der Kıirche
74) Und dann 1eß uns 1n Friıeden un INg mıt Freuden*
ın dıe Stadt?® Antiok ına und mıiıt (+ottes Hılfe wurde vollendet
der Bau der Kırche
75) Und ich ahm mıt MI1IT SsSelewkos und Baladıos und
WIT kamen nach Ilam YA Jakob, em Bruder des Herrn,; und
anderen Brüdern nd posteln und WIT fanden dort Petre
un Pawle, dıe Häupter der Apostel, und WITr egrüßten alle
Heiligen.
76) Und WIT bewogen s1e, daß S1e kämen: nach Lovdıa
mıt Ns Hierauf sagte DPetre ıhnen: „Gehe mıt ıhnen, Brüder,
ach Lovdıa ZU empe des 'Testamentes und saget ott
gehörıg Dank.‘
( Hiıerauf gingen 931e ZUSammmnmenNn fort ın dıe Lovdıa
und hatten Petre un awle un: lowane un Andrıa und
T oma un sammelten ın Lovdıa alle Bürger” un se1ne U
wohner, dıie gläubig Waren unseTenNn Herrn Iv Ka

() (78) Hierauf errichtete Petre und awle un andere Apostel
Anl der Ostseite der Kırche eınen 18C gleich eınem Ar
und Petre dıente eıne Zeit nd erfüllte dıe Leitung des
Sakramentes.
(8) Und WarLr oroße HFreude mıt dem Danzenh olk der

25 Und alg dıe Zieit der Messe rtüullt Wr nd derGläubigen.
göttlıche Dienst, erhoben ıhre Hände Petre und Pawle und
andere Apostel ber Knea nd machten ıhn Z 1sScChOo als
eınen eigenen Gläubigen un Jünger
(8U0) Und oleich machten 81E TEL Priester und s1eben Dia-

30 kone nd gyaben ıhnen eıne gottesdienstliche Ordnung und
dıe Apostel kehrten mıt oroßer Hreude ach I1am
(81) Hierauf Wr e1nNn Streit zwıschen en Aposteln un ‚Juden
ın Antıok1a, un trennten sıch dıe Apostel un dıe Häupter
er Juden I1n der Stadß un Land und orf.

beı uns, SAh14 ın fehlt ın
Jerusalem. apostel. Ö  Ö der (Getauften

3*
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(8  9 Und qls dieser eıd entstand, sammelten sıch dıie Priester
und Schriftgelehrten des Volkes der en auf nregung
des eutels nd trıeben dıie Juden, dıe Bewohner der

Lovdıa, und klagten 931e an der Annahme der Kırche
Christ1].
83) Dann trieben S1E mıch ıNAaUs mıt Kneas, dem Bischof
un den Priestern un Diakonen un Nıkanore! un 412A108
und wıesen AaUS uns alle, dıe K’9 gylaubten, 1 e brachten
uns 1n den x erker und Schläge yaben 31 e nıcht wen1ıge.
(54) Hıerauf stand uf ıkodemos mı1t seinem eılıgen und
un sagte ihnen: „Jıne schone Sache habt ıhr (gemacht), dalß
ihr das erzurnt ber dıese Leute, enn d1ese
Leute ‚geben ehbenso wıe ıh dem Kaılser Abgaben; un ich
fürchte, daß 1E unseretwegen das Blut Iv vergleßen, dessen-

ihr Boses ersinnt uüber uns nd eıne V erfolgung Al

7zettelt durch diese Lieute ber unseTe Opfie und uUuNns hinaus-
werftt, a,ls WIT wagten, dıese, solche ınge machen.“
85) Als 1es dıe en hörten, antworteten S1Ee dem Niko:
demos „BIS Jetzt bewegst du dıch und atmest mıt ılınen

20dıe aufregen diıeses Liand, ruhig VO  H UnNs AUS, und bewache;:
deiınen Kopf, 133 uch du nıcht Iso Boses wiırst haben mıt
iıhnen. L

(86) Und die Priester des Volkes der Juden schrieben hın
eıinen Klagebrief ach esarı]ıa der Christen n nıcht
geringer rsache“* ZU Statthalter., der dort WAäarL, un als 1E
den T1e der en überbracht hatten un geiragt hatten,
hbefahl er hinzubringen en Kneas und die anderen Gläubigen
nach esarıa un uch dıe Überpriester der en un dıe
Schriftgelehrten des V olkes, die 1n Lovdıa wohnten: nd WIT
elen ın esarı2 In oroße Betruhnıs un A hfall VO der 3

Aırche
(87) ber ach diesem allen sagte der statthalter: „meECNEL

1 Nıkonore. der— Ursache ın dem es Böse stand

7  | ber andere Versionen der wunderbaren Entstehungsgeschichte
des Marıenbildes ın der Kırche Z Lydda vgl M obschütz Christusbilder
Lie1pzıg 79-—83 mıt, den entsprechenden Beılagen.
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hın ach Lovdıa un verschlıeßt dıe Tur! der Kırche un
versiegelt die Schlösser mıt meınem Diegel un bleibet fort.
vierzig Tage deswegen, weıl ott e1Nn Zeichen geben wiıll und
e1n under, nd das Zeichen 1n der Kırche wırd eauch be-
weısen, WEeIIN VO  H euch die Kırche gehört.“
88) „Wenn hber das under nıcht erscheınt Al dem ÖOrte,

wird meın Kıgentum,( Hierauf gıngen S1e hın 1ın dıe
Lovdıa un taten S W1e der Sta  er gesagt hatte,

ınd sıegelten dıe Türen der Kırche
89) Hierauf kamen der Bıschof Kneas un dıie Priester ZUP

Mutter unserTes Herrn Iv Ka ach I1am und Petre un
lowane und Jakob, dem Bruder des Herrn, N:  4 erzahlten
ihnen, Was ıhnen für ummer verursacht E1 und baten s1e,
daß 31 beteten ZUMN Herrn un mıt KEıfer bäten, dessen

» die rbauung der <ırche SCWESCH sel, und daß er ıhre Arbeıt
nıcht nutzlos machte.
90) Hiıerauf wurde dıe Mutter uNnsSeres Herrn Iv K 9 krank
un sehr betrubt, a,ls S1e sa dıe age des Enea un uch
der Priester.
(91) Und sprach: „De1d deswegen nıcht traurıg'; WEeNnNn

der ist i1NSETE Herrn, dalß der Tempel In Lovdıa werde
e1n Ort selner Heıiligkeıit und Wohnung, wırd meın Bıld
jetzt erscheinen ın ıhm 1ın diesen vierz1ıg agen un das wırd
für euch das Zeichen des W unders sge1n.“

5 92) Hıerauf gyıngen Petre un: lLowane nd Markoz un:!
Kleopa mıt dem 1ISCHNO Knea un den Priestern ach Lovdıa
un standen ZU und baten Gott, da ß erfüllet wurde,
W as dıe (x0ottesmutter gyesagt hatte
93) Und be]1 Anbruch des vierzıigsten ages sammelte sıch
zahlreiches V olk, P‘arıse’er und Sadovke er mıt der enge
VU: der Kırche
94) Und als noch TEl Stunden bıs ZUIL Tage, kam
der Statthalter In dıe und mıt ıhm 1e1 olk der
Heıden, damıt 31 sahen das Zeichen un das W under, und

39 entfernte mıt seinen k}änden dıe Siegel der Statthalter

die TeNn. in



Kluge, Die apokryphe KErzählung des Joseph VOoxn Arımathäa.  AA
un öffnete die Türen un NNY hineın mıt den Heıden,

sehen, ob e1Nn under der eın Zeichen geschehen gE].
95) Und en und Christen standen herum un ach
kurzer Zieit befahl der Statthalter, daß hineingingen In dıe
Kırche dıe Überpriester der Juden und Petre und Enea, dalß
S1e sähen, ob iırgend eın W under geschehe, das, siehe da,* ich
sehe, w1e erscheıint das Bıld der Krau.
9 Als 1e8 der heilige Petre hörte, sagte INr „Dieses
Bild ist das der Mutter des Herrn, und WenNnn iıhr nıcht
glaubt, gehe hın, Männer,’ ach Lam, ihr sehen werdet
ihr Biıld.‘
(97) 1erauf sagten die Juden „Uns ber geht nıchts
und uUuNnSeTe Kıinder, dıie WIr uch gekommen sınd den Ört,

dem das Bıld erschlıenen 1st, mehr, weı|] diese Zeuge
sInNd, dalß das Bild der Marıam ist.“
(98) 1erauf aa h Y oros nd dıe c Menge der Juden
un S1e Waren verwiıirrt.
99) ber WIr, dıe enge unserTer Chrısten, fej]erten mıt
orober HFreude den Lag und prıesen“ den Vater und den Sohn
und den Heıiligen Geist jetzt nd annn und In alle Kwig-
eıt, An

iın ıIn



Z W EITE ABTELLUNG

AUFSATZE

Das Leydener griechisch—arabische Perikopenbuch für
dıe Kar- und Osterwoche.

Von

Dr Ant aumstark.

Durch eıne Notiz 1mM vorıgen ahrgang diıeser Zeitschrift
1491 habe ıch auf die lıiturgiegeschichtliche Bedeutung des

bısher HLE VONNn den Vertretern der ıchen Textkritik be-
achteten cCod. Scalgerı 943 der Universitätsbibliothek Leyden
anıfmerksam gemacht, indem ich nachwıes, da dieses YT1E-
chisch-arabische Perikopenbuch {Ur dıe Kar- und Osterwoche
nıcht dem griechisch -orthodoxen, sondern dem koptischen
Rıtus angehort, un eıne erschöpfende Bekanntgabe un
Untersuchung selner Leseordnung iın USsS1C tellte em
ich dıe ınlosung jenes Versprechens herantrete, Setze ich
das dort vorläufig über Aufbau, Textbestand un! lıturgısche
Terminologie der Urkunde Gesagte als bekannt VOTAaUS

Zu der folgenden Übersicht ber den Umfang der einzelnen
'Texte habe ich Isdann einleıtend NUr noch wen1ges be-
merken. Wo Anfang der dAX eINes 'Textes nıcht mıt An-
fang bezw. Schluß des betreffenden Verses zusammenTfallen, sınd
seıne Anfangs- EZW. chlußworte ın vermerkt. Die jewenls
7zweıte ist der OTLY OC (nach gewOhnlıcher koptischer
Terminolomıe: dıe AsE16) des betreffenden Daltn pLOV. Der Um-
fang ın der Hs der betreffenden Stelle nıcht 1n exLeNSsSO
mitgeteilter, sondern urc. Verweısung auf eınNe andere
angegebener Periıkopen ist 1n notiert. Diıe beigefügten
Seitenzahlen gehen auf die on abendländische and durcnh-
geführte Paginierung der Hs Die AL ZZA86 sSind Urc
Blattversetzung alsche Stelle geraten. Ihr richtiger Aa0z
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ist zwıschen S 389 un 3803.: 1C G1@e stillschweigend
einfüge, Ywischen 150 und pl 166 und LO6T.

548 un 54 Jje eıne Lücke, 112 welcher mındestens
der Schluß e]lnNer nd der Anfang der nächstfolgenden PerI1-
<ope verloren INg ID ist. 1es ure angedeutet un
Anfang eZW Schluß der erhaltenen Textpartie ın L gyesetzt.
Kntsprechen ist be] elner uch 7zwıschen 450 und 38
och bleibenden und e]ner xleinen 110 verfahren, welche
dıe Texte des Ustermontags aufwelsen.

Palmsonntag (1 XUPLAXKT TV Batwv XL EÜh0OyYNLEVOY, S 1—753)
E (S 1—9 Ps 121 1E AZE 36 12 1—19

)lOpap 9—18) Ps ( 20 (x0d NuEPavy) / 64 36 (6 Js 'lopanık USW.);
Mat, 20, 29 — 21, L1 Ka WETO TO XUXÄOQNVTOS (s1G!) TOV OT0.UPOV SV OAÄN T  |
mO heL (S 5—2 Ps I17L: 251 (ETEQAVEV NuLV) / E 221 M} 13 —11

Z üvaEıc 253—49): Hebr 9 II Z etr 4, KT Apg 25, IA
Ps S0, 4 / 80, 21. Lik F9, 9—— 48 oder <Jo 12, 1—-19>.,

—5  w  = TNV SUVaELY Or TDOAOYOS 0—7 | Kor 1} Ps 5()
(ganZz); J0 3 1D (AVASTAOLV CwWNs

Montag ıIn der Karwoche (IN *  >  v XAL WEYAÄN B, S RE
“Opdp. (S 4—9 Ps 385, 13 EVywWtLOaL) / 58 2 Mt 21, 18—2292, 14.

Ogbe 5—9 Ps 64. E3 (TNS YNc) / 64, 21 M{t. 20, 17— 28

Dienstag (1 -  >  S WALL WEYOÄN p 6—[{1 "Updo, b
149) Ps DU 30, (EY® 06) — (EhseL G00): Mt 22, 15—24,

>0(}{ 19—[150 P< 24, (Ilo  OC G6) mmm D (XatALOYLVÜELNV 216 TOV
UL Vya) / 24, 2 (WwnNde) Z (XAtaLosyLVOÜOOLV); Mt 24, 3—[

Mittwoch 1151]—/[166| 45 12 17— 50

)Oq)  S (S 2—| Ps 40, (EEETOPELETO) —m (EX Upol W00) / 40, D
Mt. 26, 3—[14 mp0C] &

Gründonnerstag |—20 D 14 arEeAdmV] — {}

Ka TOVYV VLTETNDCA 175 — 191): 1 Tım 4, 9 —5, x Ps 50, 9/ 50, 4;
O 13:; 1—

ZuvaEıc 191—207): I] Kor I4 23—32; Ja j — (oL4NTNPLOV):
Apg 1 19+==206; Ps 22, (YALBOovtmwy wE)/ 22, (Kest): Mat 26, 17— 29

E VO Gründonnerstag auf Karfireitag (T  @ gdayyEehıa
TW —_>  v TV TOUL XUPLOD NWLOV ' Incod Ä pLGTOD, 208—308): Je viıer
AVAYVOSLOATA. fÜT füntf OPAL TYIS VÜXTOC, Qa (S 5—2
J0 13 31—14. 02; 36 26—15, 49 ; J0 15, 26—16, 33; J0 E 1—26

“Qpa 251—259): Mt. 206, 30—35; Mk 14, 2031 Lk ‚ 31—838;
Jo 16 IS

“ 6pa ( I—27 Mt. 26, 36—46; Mk 14, 43—92; 22, 3 0—46;
Jo IS ©
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<'/Qpü {}/ (N 272—285): Mt 26, 47—58; MI 14, 43—52:; L 22, 47—54
(4pyıepEW<); :EO F8,; 10— 14

“ Qpa LO (S. 286 — 308): Mt 206, 59—75; MI 14 53—72: ELG
L1&7p06)y ‚J o 15, 15—27

Karfreitag IT -  —_>  v XL WEYAAN TANATKEUMN, 308— 352, 411 —480,
383—056): O vIier AVYAyVOSLATA für fünf OPAL TNS E  C  NLEDAS 0«
(& 308—5328): Mt ZUG I1 Mk ] —305 1 22, 66 —293, 1 49 18 28

hıs I9;
328—348): Mt Al, Va=2205 Mk 15 0 20 23, VD"Qpa S

‚16 9 A 19

”QPa S Mt 21. 27—0d4; Mk 15 160—220; JLl  A 29, 26

3O 19 13—27

“ Qpa {}/ (S a(0—5562): Mt. Zı 46 — d6; Mk 15, d4—415 Lk 280 45—49;
J o 19

“ Qoa LO (S 4171 —450, 5385—0606): Mt 2(, 57—61; 15, 42—[|46 r
1V AeAa]; 23 154 ]—56; 4:O 19, 38—41.

Karsamstag (ı  S D  S  V XL WLEYIAO ou.ßBatm, S 386—403) 0280
386— 369): Ps 15, 10 / 15 T, (gl G0) oder 129, (Üyakkıaoswc)/ 23

(Kest) f 9 Mt AB 62—66

Zuyvatıc 0 I] Kor 15, TELl (TAyWATA): etr E 120
Apg 34 pAA Ps 3,6 / oder (als ST V05), T (WAtALWS); M{+t S
(ganz)

Ostersonntag (I7 Aa  S>  a XAL WEYAAN ZUNLAKT) TOUL Lldoya, 404 —
44-7) Eüayyshıa ÜÄVASTAOLLO acht der Z ahl S0 Koayyes-
ÄLOV 6 Ps d 6/3,4 M+t 28, 1—9 Ps (: 65f1. (&yOpous aQ0t0U) / 69°

16, E} Ps 60 6/, 3 (< TNAETAL):; 24, D Ps
ET 24 / 17, 295 J0 20 1—10, e Ps ( (Kaol SEEYEPÜNTL) —8 (KuXAmwgEL ce)/
/, (Kal UTED TU.UTNG) z (A@006); Mt 25, 10=20 Ps 144, 13 / 144,
(E0YOLS QÖtToU); Mk 1:6, 9-—-20 rl Ps 96i 96, 24, 13—35 N Ps
105; (ExoinNgams) / 103 öAl 4O 20, 4—18.

SüyvaEıc 450—447): ] Kor 15, 3 (ATADYN AÄpLOTOS) e{Ir
3,.15( Brtotuor de dÜet)—18; Apg , 22—36; Ps Z 25 (ETEQAVEV NuLV)/
117, 221.>; Jo 20; 11—18

Wochentage der Osteroktarv I7 -  >w  s B TNGS S>  9 V
STAGEWC TOL XUPLOU NLOV Inco® A 0LGTOD, 448—554): Montag 448
bıs 461) )/Op  L  C  )p <Ps <96,; JO, 2  9 <el  ’ 0 yvakıc: R6öm D: 0 —

19 etir. E 22—2, [3 (eLTEp XL EY£E000606)] Apg Z 136 XUPLOV
ö> AQÜTtTOY O Ue0s]|—47; Ps <103. 24 (&r0otNsac) / 103, 31>; Mk <16, 9—20>.

J1enstag 461—476): "Updp.: Ps 104, 104, (ö1nynNocı0de) —3
(Tt® S>  v Q0tToU); HK <24 1—12> yvakıc  N  S> T Ehess: 4135 1 [ Petr
‚17—25; Apsg. 10, 34—43; Ps 104,3 (Ediwpavinıtw) —4 (xpataıLwüNTtE) / 104, n

<14 a —30
Mıttwoch 476, 481 —497): ‘ Opdp Ps 104, 43 / 104, 4 16 E: 9—— 14,



4.9 Baumstark

0vakıc: A Or 15, d0—d8; er L: 10— Apg 4, 1LB Ps 105,
105, 2; 30 Z 10205

Nonnerstag 497—518): "Opdp Ps 105; 105, (T0U EÜOPAVÜNVAL
USW.); Lk I, 20—35. 0 vatı  s  “ Eph E 15—2, 4; etir 3, 8—15; Apg
4, 13—21; Ps’ (a«L@yOos), (Kest); { 11—17:

Freıtag 518—538) "Ondp Ps 105, 4.7 (20VOV), 105; 4.7 (tToD S£01.0-
AoynNoasdal UuSW.); 20, 27 —38 Zuvakıc: Eph 2, 19—93, ( etr. 4,
02198 Apg 13 34—42; Ps 106, 106, D Jo D, 19— 30

Sdamstag 538—554): "Updp Ps 16, (HratnünNs)/ 76, I Jöö 20,
19——923 0 vaErs: Kol E 12—23); 138 I} 1—[9 V OLOAOYOLEV TAS] ...
Ap 4, 123 XL annyyseLAOV]—31; Ps 118 73 / 118108 MO 20, 24—31.

Was diese Perikopenordnung autf den ersten Bhick un
mıt vollster Bestimmtheit a ls e]ıne koptische erweıst, habe ıch
gleichfalls bereits ın meıner ersten vorläufigen Mitteilung
gedeutet. Es SINd zunachst der eDrauc VOonNn ZuvaEıc ZUTL

Bezeichnung der eucharıstischen Feıer, dıe regelmäßige Drei-
7zah| den Paulusbriefen, den Katholischen 1ıefen und der
ADPZ entnommener apostolıischer Lesestücke un dıie ]Jeweıls
hınter diesen Lesestücken vermerkten Inıtıen von schluß-
formeln, VO  - welchen ZWEe1 VO  am} TEl gyleicher Stelle ıIn der

Vor em berheutigen koptischen Liturgıe wıederkehren.
besteht dıie weıtestgehende materiıelle Übereinstimmung miıt
dem, W 4S als bhıblischer ESEeSTO des koptischen Rıtus für dıe
einzelnen Tage der Kar- un Osterwoche sıch AUSsS anderen
Tkunden desselben erg1bt. An solchen Urkunden sSınd a L1eT-
dings vorerst 1Ur wenıge bequem zugänglıch. Ich muß mıch
deshalb darauf beschränken, ım folgenden viererleı ZU Ver-
gyleiche heranzuzı]ehen: dıie leiıder 1 hoöchsten Grade unge6-
nüugende Beschreibung der Perikopentafel des arabıschen Letra-
evangelıums Vat Ar V-€) 1054 Mart 1335 Chr.)
be1 M a1l,; SCYYNE, Vet Nov Coll. 15—43, ıe
vorzüglichere des nhalts der beıden bohairıschen Katameros-
Bruchstücke 125, un 125, der Keol Universıtätsbibhothek

Göttingen be1 Lagarde, Orzentalua, 4— 106, cdie VON

Crüum, Uatalogue of fhe Coptıc Manuscrupts IN Fhe British
Museum, 3361. über dıie Bruchstücke eines bohairıschen
Katameros fr dıe Osteroktav un den Monat Pharmouthi,
Br Mus. Copt. Or 54595), gemachten Angaben und
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das für a lle Perikopenforschung 1 (z+ebiet des koptischen
Rıtus unschatzbaren BAy g_)Lx5 („Buch des
Kuhrers des koptischen Synaxars“) VO  — <r  >N  Haba (Kairo
9 das MIT ın einem MIr on Crum gyütigst Q
lıehenen xemplar enutzbar W3a  H

An keiner dieser 1er Stellen ist das ZUT Durchführung
e1INEes vollständigen Vergleichs mı1t der eydener Hs Not-
wendiıge geboten. Der vatıkanıschen ist naturgemäß e1Nn AÄufTt-
chluß DE bezüglıch der Kvangelienperıikopen entnehmen,
un wenlgstens dıe Ps.-Stellen sSInd nıcht einmal be1 Habası
angegeben Von den beiıden Goöttinger Hss. bhıetet 125, LILEr

für FPalmsonntag, 25 für diesen un den Ostersonntag
prinzıple e1Nn erschoöpfendes Parallelmaterial ]ı dem oriechisch-
arabıschen Perıkopenbuch, und TIUT ın Iückenhafter (restalt
1e2 e1InNn olches für einzeine W ochentage der Osteroktav iın
der Londoner Hs V ©  a GHleichwohl kann INnan miıt A  er Be:
stimmtheit konstatıeren, daß unNnseTrTe tunf Quellen wesenhaft
1eselbe Periıkopenordnung, WEeNnN uch auf verschliedenen
Stufen ıhrer geschichtlıchen Kntwicklung, vertreten.

Kür Palmsonntag kehren dıe <a - Stellen mıt Ausnahme
der 1Ur 1n E25, gleichlautend gebotenen der Matutin‘!
beıden Göttinger Hss., das V esperevangelıum lediglich ın einer
efwas abweichenden Abgrenzung außerdem uch ın Vat Ar FD
un be1 Habası “ und dıie nichtevangelischen Meßlektionen
wenıgstens bei dem letzteren wıeder. Miıt Habası nd der
vatıkanıschen Hs besteht, soweıt sich 1es feststellen JaDt,
ÜUb ereinstimmung ferner ezüglıc des merkwürdıigen „7'CpÖÄ()—
Yo;“, un WITr erfahren 8 diese beilden Quellen auch,
welches Bewenden mıiıt diesem eiıgentümlıchen (xottesdienst
hat Ks handelt sıch, w1e eine Rubrik -an beiden Stellen? E]1'-

kennen Jaßt, eıIne V orwegnahme der Kxsequien für Q1e-

125,9 hat dafür Ps LE, 26/117,; D (cuotNOAacUE UuSW.).
D Habası und die Göttinger Hss O ‚ 1—11; Vat Ar 15 2, 2—13.

Die ın den Göttinger Hss un beı Habası iıdentischen V arıanten be-
schränken sıch auf ebr. 9 11—28; etr 4, 1F

u Vat. Ar nach Maı Aı S „l HOST eComMMUNILONEM
ieäuiztur seclhones EXEQULATUM DVO S, QUL IN hebdomada PASSLONS onerunt“ USW.
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jenigen, welche während der bevorstehenden e1N Totenoffhzıium
ausschließenden osterlichen Zie1it sterben werden.

Nur sehr unwesentliche IDıfferenzen sınd 314 (Grüundonners-
bag bezüglıch des Meßevangeliıums' denselben beıden Juellen
und bezüglıch des Kvangeliums der Fußwaschung‘“ und der
nıchtevangelıschen Meßperıkopen AUuS em NL Habası CH-
ber Zı beobachten Denn WEN he]l letzterem eıne Lesung
AUS den Katholischen Briefen fur dıe KEucharistiefeler des
Gründonnerstags überhaupt ehlt, beruht 1es gyeW1b TEL

1 e]ner der leıder nıcht s  QOaNzZz seltenen Unkorrektheiten
SEeINES Druckes

Das (+erüste der Nachtevangelien TWV A Y LV TAU O 18%
oyleichfalls em Tetraevangehum des Jahrhunderts, w1e
dem VO  m Habası beschriebenen modernen Kıtus miıt dem
eydener Lekti0onar gemeınsam, un SO weıt S1C wıeder ‚A ’b-
weiıchungen in der Umgrenzung der einzelnen Abschnıiıtte
Ikonstatieren lassen, sınd diese gerade hler ehbenso geringfüg1g
qls selten? Kür dıe Tagesevangelıen des Karfreıtags werden
etLwas erhebliıchere Differenzen 1ın dieser kKıchtung NUur durch
den spater beruhrenden Umstand bedinegt, daß dıe beiıden
Jüngeren Quellen ach der elften och eiıne zwolfte Hore
zennen un mıt den üblhlıchen 1er Perikopen ausstatten.

Für den Karsamstag besteht wesentlıche Übereinstimmung
mıt Ha  BAn  d {1r dıe Kucharıstiefejljer des Östersonntags dagegen

Habası: Mt 20; 2—29; Vat Ar 15 (unter V oraussetzung der Identität
seiner Sektionen mıt den Kusebjanıschen): 26, 25—29

Habası Jo 13 1—38

>N  Sr  Haba Kor 14: 23—34,
Habası (!Qpa 22, 31—39. F/qu Mk 14, 43—54; 22, 47—

1D  1 ”QPU. Zr A Mkı 1  9 DJ-—72; L Zi 56—65. Auf ıne Regıstrierung VO  u

Abweıichungen 1ın Vat Ar 15 möchte iıch verzıchten, da 1n die betreffenden
ın Sektionszahlen gemachten Angaben Maıs Schreıb- oder Druckfehler
sıch eingeschlıchen en scheınen.

Habası: ”Qpa Jo 15, 28—40 "Qpcz Jo 19, 1—12. "onz {)/ Mt
27,46—50; 15, 34—37; Lık- 234518 Ja 19, 28—30 "Qpa LO Mt. 27, 51—
JÖ M} 15, 38—41; Lik 23,47—49: Jo 19, 31—37 (Iqu ß Mt. 27, 57—61;
Mk 15, 42—16, 1; 50  9 Jo L 37  er

Habası: AaAnl Morgen Mt. ‚631E, ın der Messe 1 Kor 1—2  o  C Apg
da
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mı1T der Gottinger Hs 125 7 un wenıigstens bezüglıch der
Paulus- un der Apg erikope eE1INe CHDC Berührung uch
m1 dem ersteren“ Bezüglıch der W ochentage der Osteroktav
181 e1Ne besonders ahe Beziehung Brat Mus Cont Z L ZıuU

beobachten, DE 38 {r dıie atutın un eLr
Ps 106 106 Jo c D für dıe010 AD 13, ALöl

Messe des Hreitaos EeZW Kol 19 AM() Ps 118 (3 118 173
‚Jo 31 für dıejenıge des Damstags fast KENAUC Deckungen

Mıt derm1t dem griechisch-arabischen Lektionar darstellen
Ordnung abasıs decken sich diesem aboesehen VO  — den
ublıchen Schwankungen der Abgrenzung der einzelnen
Stücke der gyesamte Lesestoff Mittwoch® Donnerstag nd
Samstag dıe Ang.-Perikope des Dienstags un HFreıtags un
das Matutinevangelıum des letzteren, wäahrend für Montag
und j1enstag das merkwürdige Verhältnıis sıch erg1bt daß
S16 'Teıl der eydener eX für S1e angesetztien
Perıkopen hel Habası yegenseltlg ausgetauscht en Mıt:
Vat Ar ndlıch esteht nahere er  rung wenıgstens
SOWeIlt als eE1INe solche qe1fens dieser Handschrift n1% abası
7ı beobachten 1st

Eın Versuch dıe Stellung des neuenN Dokuments der
Kntwicklung des koptischen Perikopensystems ein1germaßben

bestimmen, WIrd zunächst allgemeınen der Tre1-
achen außerevangelischen ı1ıchen MeßBßperıkope und der
Dreizahl VO  S V’agesevangelhen auszugehen haben, Aie für
System 111 Se1Ner endguültıgen (Gestalt bezeichnend sınd Denn
da el Krscheinungen keıine ursprünglıchen S  ’ kannn
VO Standpunkte vergleichenden lıiturgiegeschichtlichen
Forschung AUS VO  a vornhereın q,Is sıcher gelten

Nur hat diese das längere K vangelıum Jo 20, 1A1 und schlıeßt dıe
Apg.-Perikope schon Z 30

Die erstere begınnt be1ı Habası schon miıt dem Anfang VOoOnNM 1 Kor 15’  y
die letztere schlıeßt schon mıt 2 325

Habası 111 der Messe: Ap 4, 1— 12
Habası der Messe: Kph 1 5—2,
Habası der Messe Kol 192229 T3 1 —
Dies hat bezücglıch der dreighedriyen außerevanvelıschen Lesune AUS

Jem NL auch Schermann Der Auf bau der Äqgyntıschen Abendmahlslıturgien
OM 9 Tahrhundert (AN 11112 Katholık 10179 »50 richtıo empfunden
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In der 'VTat zeıgt In Übereinstimmung mıt, dem oriechl-
schen ext der Markusliturgie” na dem Berliner Kragment
eINEs altnubıschen Katameros“* Brat Maus Copt 1TÄdd Or

wen]gstens eın vereınzeltes Stück der e1gen-
artıgen lıturgischen Denkmälerschich saldıscher Direktorien
varıabler lıturgıscher Texte f{ur dıe verschliedenen Tage des
Kirchenjahrs och bloß e1ne eINZIYe, mındestens prinzıpıe
den Paulusbriefen entnommene außerevangelische Lektion für
dıie eucharistische Feıjer. Kın zuverlässıges Anzeıchen des
sekundären Charakters der dreiıfachen Lesung ist außerdem
uch ı1n anderen saldıschen Dokumenten beobachten In-
dem INa namlıch der uralten Y weılizahl ursprünglich dıe
e]ıne apostolische er1kope umrahmender psalmodischer Stücke
festhıelt, dıe als [ To0%2LwevoV und Ahhnhodıa 1M gyriechichen‘,
q IS L  JAR nd SS 1M nestorlanıschen”, als Mesıdı un Alelou
Tasou 1mMm armenischen‘®, als (iraduale un Tractus eE7ZW. eiu12
1 roömiıschen , c].S Psalmellus und Hallelujah 1m ambros]1anı-
schen Rıtus® wiederkehren, ügte InNna die neugeschaffenen
Lesungen AUuS den Katholischen Briefen und der Apg VOT dem
zweıten dieser Gesangstücke en Daraus resultierte der 1n
der eNTzZa der saldıschen Quellen vorliegende eLwas oehr
unsymmetrische Aufbau des vierteiligen Lesegottesdienstes
mı1t Je einem Psalmtext VOL der ersten der paulinıschen
und der vierten der evangelischen er1kope, wobel das
erste psalmodische >Element ın Übereinstimmung mıt oriechl-

Vgl. Brightman, Inturgies Kastern anıd Western S 115
Vgl Schäfer-Schmidt, Die altnubischen chrıstHichen Handschrıflen

der kgl Bibliothek U Berlın SbPA W 1907 1, S 602 E Junker ın der alten
Serie dieser Zeıitschrift 1 4381., Schermann a O 251

Vgl Tum e 30{. uch Schermann weıst A e

2 50) auf diese Hs 1n oleıchem ‘ Sınne hın
Vgl Brıghtman A S und hlerzu und 7ı den folgenden

eıden orıentalıschen Rıten meın Büchleın über IDie Messe M Morgenland,
Kempten-München 1906, Sg

D Vgl Brıghtman o 256 bezw. »58
Vgl Brightman 49251.
Vel Duchesne, Orıgines du eulte chreten Paris 1903, 167

Yortescue, he Mass. study of the Roman uUrQY, London EOLZ:
- 265979

Vgl Duchesne A 95f.
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scher Terminologıie q ls ITDOKIMENON, das 7WeEe1Te als \VAÄTHPION
bezeichnet wIrd Sofern HM1a  o das eydener griechisch-
arabısche Perikopenbuch eınerseıts dıe viergliedrige Schrift-
esung des eucharistischen Gottesdienstes, andererseıts 1IUT: mehr

Psalmtext VOTLT dem evangelischen Schlußglıe
derselben aufweıst ritt bezeichnenden Gegensatz
selbhst der UunNngeren saildıschen W eıse un neben dıe bo-
hairıschen Liturgiedenkmäler des zweıten Jahrtausends,
denen urchweg gleichfalls das a Ite I]DOKIMENON verloren

1S%
sodann dıe Zahl der regelmäßı autf den einzelnen

lıturgischen Tag entfallenden Kvangelienperıkopen betrifft
scheinen dıe saldıschen Ee7W griechisch saildıschen TKkunden
orundsätzlıich NUr das CINZISC Tagesevangelıum der Kucharıstie-
fe]er kennen Kıne dreitfache Kvangelienperikope für
Vesper, atutın un Messe 1sSt. demgegenuüber nıcht mınder

den bohaıirıschen un arabıschen Quellen das Herrschende,
WI1e S1e enn uch beispielsweıse bereıts der VO 1308
datıerten, Tetraevangelıum beigefügten Perikopentafe
Braıt Mus Cont OD  I Or 495 FL 118—16%2) vorliegt‘“ deren

Ks scheıintnahere Beschreibung rıingen wunschen
aber, dalß dıe Ausbildung CISCNECN Matutinevangeliums
derjenıgen uch noch V esperevangelıums zeitlich all-

U1IME, un besonders spat 1ST, dıe letztere zumal IUr dıe
W ochentage der Osteroktav W16 überhaupt für FKerlaltage
der osterliıchen LlevınNxootch erfolgt och at Ar 1/" be-
schränkt sıch 1er auf cıe W Ee1zA. ON atutın- un e
evangelıum Gegensatz Brat Mus on 776 sich
bereıts, WI16e he]l Habası, dıe endgültige TYTEe17Z2 der ages-
evangelıen uch für dıe Osteroktav durchgeführt ze12%

Da sıch dıe regelmäßıige Kirscheinung nıande erübrıg 1N€

erschöpfende Aufzählung des Materials Beispielsweıse vgl die Lektionar-
iragmente Nrn 54 —60 des koptischen Bestandes der ‚John Rylands Iubrary

Manchester (Crum, Catalogue, Manchester 1909 211{f.) oder dıe ırek-
torıen Insınger Pleyte-Boeser, Manuscrıats (ontes du Musee d ’antıquites
des Pays-Bas Lieide, Lieyden 1597, 152—207),

Crum, Catalogue of he Coptic AanusCrıpPtS he vlsnN Museum,
- 338 f
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Die Leydener Hs stimmt auch A diesem Punkte dıe
a ltere ang1dısche mıt der Jüngeren bohaıirıschen KForm der 1571-
turgıe übereın, vertritt jedoch diese letztere och niıcht auT  a\
der spatesten uTe ıhrer Kntwicklung, insoferne uch ihr
e1InNn V esperevangelium den Ferlaltagen der Osteraktav noch
unbekannt ist,

chon, al deren allgemeınes (+erüste 1Ns Auge
falt, sieht INa  — siıch somı1t dem Urteil veranlaßt, daß dıe
Perıkopenordnung der Hs ZW ar eINEe wesenhaft spätkoptische
sel, immerhın ber noch e1IN verhältnısmäßig altertumliches
Gepräge Lrage. Kıne sehr entschıedene Bestätigung erfäahrt
der 7weıte 'Teıil dieses Urteils, 180028  - e]ıne Reihe VON

Einzelunterschlieden ın etraCc zıeht, welche sıch dem
Parallelenmaterual gegenuüber ergeben. Kınerseıits bezeugt
namlıch der Leydener Kodex och Details, deren Fehlen beı
anderen Zeugen NUur als das rgebn1s eıner spateren Ver-
ArMung des < ultus betrachtet werden kann, andererseıts ze1gt

sıch och {re1 VO  u} ebenso offenharen sekundären W eıter-
bıldungen, die nıcht erst. der be1 Ha'baéi kenntlich werdende
kRıtus der Gegenwart aufweiıst.

Krscheimungen beıder Art sSind bezüglıch der Lauturgıe des
Palmsonntags 7 beobachten Hür ıhn kennt Feriıkopen-
buch 7zWI]Ischen Matutin und Messe e1INe mıt dem „Kreuz‘
statthindende Prozession „durc dıe Stadt‘“ ach deren
Beendigung dıie evangelısche Perikone ME verlesen
wIrd. Als „PLOCESSLO CYUCLS““ kehrt derselbe Umgang, gleich-
falls ur eıne allerdings materiell verschlıedene Kvangehen-
perıkope abgeschlossen, In Vat Ar wıeder!. Sı]ie da-
SCcSCH, WI1Ie hbeı Habası. auch schon in den beiden Göttinger
Hss Ks 1eg auf der Hand, daß WIT 1]1er mıt der in
ıhrer Heımat ‚Jerusalem Urc en keiseberıicht der Aetheria*
bereıts für das Knde des Jahrhunderts bezeugten Palmen-
prozession tun haben, mıt der späterhin, wW1e In jener

Vgl Maı * Aı Die Kyangelıenperıkope nach der Pro-
7e8810N ıst hıer Sektion Y L 19 2117%),

Kap (Geryer, Thnera Hıerosolymitana Saecul?ı IVZZWV HI S Ö0 %.)
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Heımat selbst, uch anderwarts 11 (+ehlete des oyriechischen‘,
1m syrisch - Jakobitischen Rıtus un FE Ahbendland® eiıNne
almenweıhe ıIn Verbindung trat. Die weiıtere Entwicklung
dieser Prozession IB ‚Jerusalem ist, der KReıiıhe ach für das
spatere D das und wahrscheinlich das hıs Jahrhundert
al der and der betreffenden Anweısungen des Uure Cony-
beare hbekannt gemachten altarmenıschen Lektionars*, des
UPe Kekelıdze ALS 1C SCZOGDENCN georgischen Kanona-
r10NsS® und des VO  e apadopulos-Kerameus edierten I UTELXOV
TNG '’Avactaczwc für dıe Kar- und Osterwoche elner ‚Jerusa-
lemer Hs VO ZU verfolgen. Im ersten dieser Okı
mente och WwW1e be]l Aetheria ault den Nachmittag des Palm-
SoNNTLAaYS allend un VOoNn Hause AUS anschemend 1Ur mı1t
e]ıner einzıgen evangelischen Lesung verbunden‘, erscheıint S1e ın

{ ber Jerusalem vgl unten nmk. Im eutigen orthodoxen Rıtus
hat che Palmenweıhe zeınen aLZz mehr. Vgl Prınz Max VO Sachsen
Praelectones de LuUrqus orrentaliıbus. 1, Freiburg Br 1908, 106 och
findet, sıch ın den Drucken des Küyohkoyıov TO Meya noch ımmer 1ıne S0 An
p  n TO gOhoyYNHOalL Ta 3ala TT Kuptax7 T@WYV Batay.

Vgl meın Festbreiner und Kiırchenjahr der syrıschen Jakobiıten, ader-
born 1910,

Hıer kam dıe gesamte almenieıer erst. verhältnısmäßig Spät auf.
Vgl Duchesne e ET NDer Orient VOorD1.  ıch Merkwürdige
Berührungen der endgültigen ömiıschen Liturgie der Palmenweıhe Dı o
mıt dem Kırchengesangbuche des Severus VO  (a Antioche1ia habe ıch ın eiınem
Aufsatz über Karwoche unNd, Osternacht IM Kırchengesangbuch des Severus —ON
Antbiocheua 1m Caecılienvereinsorgan 11 V1 03266 nachgewlesen.

Rıtuale Armenorum, (Oxford 1905, S 520 ber jenes Liektionar und
das Alter selıner Vorlage vgl meıne Ausführungen iın dieser Zieitschrift,
Neue Ser1e 62265

lepycamuMcKıX HaHOHAPb, Tifıs 199 (registrıert 1 Literaturbericht
dieser Zieitschrift, Neue werie E: 180) YWFür dıe Altersbestimmung der
griechıschen Vorlage ist entscheıdend, daß bereıts, aDer doch ohl kaum
schon AuSs Zu weıter Kntfernung uf dıe Restauration der eılıgen Stätten
durch Modestos zurückgeblıckt wırd.,

Ayvahksırta "1e0000Ä0LLTLXNG ZToyukoyLas. FE Petersburg 1594, S6
Hıer S 16# ıne Palmenweıhe ber das MN Dokument, qeinen ert
und seın Alter vgl meınen Aufsatz über Die Heılıgtümer des byzantınıschen
Jerusalem nach eIner übersehenden YKUuNde in der alten Serie dieser Oıt«
schrift Z Z

Aetheria 31 (Geyer: x 3 261.) ‚ LEQUÜUF alle lOCus de 'Vn

gel0, ub ınfantes CUM YAMıS mel Dalmıs oecurrerunt Domino‘ WULSW. Die SONST
genannten ‚‚Leckones‘‘ werden prophetische GEWESECN Se1N. Dıie N WHeıer
beginnt hıer HOO sepbıma“ in der leona-Kırche Um dıe ‚Ora NONA** be-
gıbt 100578  - siıch dıe Hımmelfahrtsstätte, die RORa undecıma““ jene

URIENS CHRISTIANUS. Neue Ser1e
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den beıden anderen auf den Morgen verlegt und durch TE
jJeweils miıt eıner Evangelienperikope ausgestattete Stations-
gottesdienste In der Konstantinıschen Ölbergbasilika, 1n (Jeth-
semane** un in der 1 ooßartıx7-Kırche gegliedert.' Insbesondere
das I U0TELXOV ?  —  C Avactdcswc verweıst 91@e eutlc Ww1ie dıe beıden
koptischen uellen zwıschen atutıin un Messe. Das 1n der
eydener Hs für S1e angesetzte Kvangelıum ist; das 1m
T uTLX6öv NS Avastacsw. {r dıe erste, fast u das 1m SOO1=
oyıschen Kanonarıon für dıe letzte Station der hlerosolymita-
nıschen Prozession vorgesehene“. uch dıe Tatsache, daß 1MmM
syrısch-jakobitischen Rıtus regelmäbig Mk dıe Kvangelhen-
perıkope der Palmenweıhe lıefert®, ist ZU eWwelse Q1iUur heran-
zuzıehen, daß das oriechisch-arabische Perikopenbuch 1er dem
abweıichend eıne Lık.-Perikope bıetenden Vat Ar egenuüber
entschleden das Ursprünglichere ewahrt. och unbekannt
ist demselben auf der anderen Seite die In Übereinstimmung
nt Habası schon on jener w1e VOo  (} den hbeıden &öttinger
koptischen Hss bezeugte Verwendung eINEeS den Bericht über
das Vagesereign1s der e1 ach nach en Kvangelıisten
vorführenden vıerfachen Kyvangehums* iın der Messe des Palm-
sSOoNNTLaYs. Immerhın ist beachtenswert, daß bereıts dıe
W ahl zwıschen 7zwWel verschliedenen Berichten ireigestellt wırd
Von 1er A4US a0t sich ahnen, W1e der eigentümlıichen
Krschemung der vierfachen er1kope gekommen se1n wIrd.
Hs dürfte e1nN weıtgehendes Schwanken bezüglıch der rage
Kvangelienlesung stattündet. Kıs wırd hervurgehoben, wıe Spat A bend
I1a  - dıe Anastasıs-Rotunde erreıche. ach dem armenıschen ITektionar be-
ginnt dıe Heier die neunte Stunde. Man betet und sıngt auf dem Ol-
berg bıs zehnten. Dann olg dıe prozess1ionale Rückkehr ZUT
Kıne erıkope wırd nıcht geNanntT.

So 1M urı x6v T‘I]C_‚ YOGTÜGEWE., Die drıtte Statiıon ırd von O6
lıdze 69 ÜBYYIO Fy neJIb („Laufkapelle‘“ genannt, Was AUuUS einer Miıß-
deutung VOR <Ipoßatıxn> Ok BNÜDG: ZUu erklären seın wırd Die beıden
ersten Statiıonen stimmen 1m georgischen Kanonarıon mıiıt dem Tumrıx0vV
übereın.

Das letztere ist Mkı 413 1— 10 Ngl Kekelıdze 70
Vgl WWestbremer und Kırchenjahr S 251
Mt 21 IL K 1—715 Lk 19 29—48; 3O }  9 192 —19 nach allen

Quellen. Vor der vierten erıkope bıeten dıe beiıden Göttinger Hss noch
1n erneutes Voiktnproy: Ps 64, 2 64,



Das {;eydener  SA griechisch-arabische Periıkopenbuch,

bestanden haben, welchem Kvangelıisten Al derjenigen der
Kucharıstiefeler dıe eigentliche evangelısche Hauptperikope
des ages entnehmen QQ1, (+2@eradezu al le ZU rie
kommen lassen, konnte dann, rTadıka 1eselDe WalL, alg
dıie einfachste Losung erscheıinen. Diese Lösung konnte sıch

naher legen, weıl INa das eısple AUS je einem Ahb-
schnıiıtt jedes Kvangelisten gebildeter Vierergruppen CVAaNZC-
ischer Perikopen den Nacht- un Tagesevangelıen des
Karfreıtags un Hl en acht Küayyshıca AVOGTAGLLLO des Oster-
SONNLAaCS hereıts MÜ Augen hatte

W as dıe letzteren betrıfft, bezeichnen 91 @e neben der
Palmenprozession des Palmsonntags eıne zweıte 11n Lieydener
FPerıkopenbuche och erhaltene, späterhın In Wegfall gekom-
INeNe Krscheinung der koptischen Osterlhiturgie. Sselhbst schon
dem Vat Ar remd, sind S1e eLWas, soweıt ich sehe, ander-

Ihre Stelle werdenweıtıg überhaupt och nıcht Bezeugtes.
G1€e ohl In der osterlichen Matutin gehabt en. Bezüglıch
ihrer Kntstehung mochte ich mıch vorlaäuhg eıner IUzube-
stimmten Vermutung enthalten. och legt ihre 29
jedenfalls den G(GÜedanken eiInen Zusammenhang mıiıt der
gleichen Ziahl der Kırchentone ahe Man erinnert sıch der
olle, welche wıederum ach dem Zeugn1s der Aetheria}
ımm irühchristlichen (+o0ottesdienste Jerusalems dıe tejerliche
Verlesung der „VESUYFECLLO Domanı‘ Hre den Bischof a,ls
Höhepunkt des allsonntäglichen Morgenoffcl1ums pielte Man
weıß, w1e 1n der un  10 eINEes sonntäglichen "Updpos-
Kvangeliums In regelmäßigem Lurnus die SVderxa SW  1V AVaA-
GTÄGLLA ZUayyEALG des griechisch-orthodoxen Ritus“ sıch 9,D-
losen. Da Mag 11a annn immerhın sıch iragen, ob nıcht
eLwa uch dıe acht 'Texte des koptischen ursprünglıch DE
stimmt Warecn, als Morgenper1ıkopen der el ach al jeweils
ebensovıelen Sonntagen ZUr Verwendung kommen, ın deren

9fficium siıch gleichzeitig dıe acht Kırchentoöne folgten Ziur

Kap 74 (Geyer A .73f.).
Mt. 25, 16—20; Mk L I—8 16,9—20; k 24 1—19 LE, ‘24,13—

d Lk ‚ 36—5333 J0:20, 1105 J0 20.11-—18: J0:.:20, 19—31; 46 ‚1—14;
Jo ZU 14—9025
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Starkung einer derartıgen V ermutung 1e sich auf dıe
nalogıe des armenıschen Rıtus hıinweısen, 1n dem qls „Myro-
phorenevangelium“ der Matutin den Sonntagen des ersten
und drıtten 'Tones Jo 19,38—22, 15, denjenıgen des zweıten
un S Tones Mk 15, 42—16, Al denjenıgen des ersten
un drıtten Plag1altones Mt. 28, 1 und Al denjenıgen des
7zweiten nd vierten Plagıaltones Lk 23 50—24, ZUT Ver-
Jesung gelangt”. In der einen Ostermatutin wurde dann ure
Lesung aller acht Auferstehungsevangelien der gesamte SONST
auıf eılnen achtwöchentlichen 'T urnus verteilte evangelische
esEesStO der Sonntagsfrühe eıner außerordentlichen Steigerung
der Feierlichkeit des Rıtus dıenstbar gyemacht worden SEeIN.
Alleın eın endgültiges Urteil wırd sich ıIn diesem Sınne doch
nıcht en lassen, hbevor WITr ber dıe geschichtliche Be-
deutung SCNAUCL orıentiert SINd, welche dem U0xtönyos-Prinzıp
für den koptischen Sonntagsgottesdienst zukommt.

W as dıe ach V1ierergruppen evangelıscher Texte geglıe-
derte Perikopenordnung des Karfreitags anlangt, wahrt
che eydener Hs eınen altertumlıchen OCharakter vielmehr
vermoge e]ıner oyroßeren Kıinfachheıit, indem ihr, worauf hbereıts
beiläufig hinzuweısen Wal, eine in Übereinstimmung mıt Habası
wıederum schon VO  m Vat Ar berücksichtigte wolfte ages-
orTe och unbekannt ist Vor allem sSınd ber die TEl
ersten Ferljaltage der Karwoche, denen der abschließenden
(+estalt des evangelischen Lektionssystems der koptischen
Kirche gegenuber dıe VO  ea iıhr repräsentierte WKorm dieses
Systems eıne KaNZ hervorragende Altertümlichkeit iın erster
Iınıe durch iıhre schlıchte Einfachheit verraft.

Jene KEndstufe der liturgiegeschichtlichen Entwicklung, qauTi
der uch hıer schon das vatikanısche Tetraevangelıum des

Jahrhunderts steht, besıtzt VO Montag der Karwoche
hıs /AxR Gründonnerstag einschließlich täglıch Je e)71e KEvan-

Vgl Bremarıum Armenium S1VE disposttvo COMMUNTUNM Armenıacae eccle-
Sıae PFECUM SancCct1S Isaaco yatrıarcha , Mesrobio doctore , Kıudio AlQuUE
Joanne Mantagunenstı habıta NUNGG V IN latınam INGUAM translatum.
Venedig (San Liazzaro) 1905, 02 Die VO  - Conybeare A A, 455
nach der Jerusalemer armenıschen Brevıerausgabe Vo Tre S89 gemachte
Angabe entbehrt der nötıgen Präzision.
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gelienperiıkope für dıe E-, HE: VE und X Stunde der
aC dıe Matutin, dıie 11L., VE und XL Stunde des
Tages  9 e1Nn kKeichtum, der 1Ur 1 syrısch-jakobitischen Kıtus
seinesgleichen findet* Das oriechisch-arabische Lektionar be-
schränkt sich U nıcht ILLE 1er VONn Montag hıs Mıittwoch
auf je eıne er1kope für Morgen un en! eEeZW Grün-
donnerstag abgesehen VO  - Fußwaschungszeremonie un Messe

auf e1ıNe solche bloß der Matutıin, sondern seiINe Ansatze
für Montag, J1enstag un Mittwoch machen uch materieli
den INATUC eINeEs sehr hohen Alters

Was diesen Ansatzen sofort auffallt, ist ihre offenbar
recht ahe Beziehung denjenıgen och des heutigen oT1€-
chisch-orthodoxen Kıtus, der Mt, ZU 18—43, Mt. 9  e
für den Montag, Mt. _ 15—23, 39, Mt 2L 36—26, IUr den
Dienstag UunN! ‚Jo 12 17—50, Mt 26, GG für den Mittwoch
für jene TE Tage gyleichfalls Je Zzwel Kvangelienperıkopen,
eıne ZU "Opdpos und e]ıne der en gefelerten
ÄAeıtovpyia TV 1100n yı00LEVWV, besıitzt®. Dıie byzantınıschen ABR-
SatZE stehen w1ıe die gesamte ZUL Alleinherrschaf:; 1ın der
orthodoxen Kırche gyelangte Periıkopenordnung Konstantinopels
wesentlich bereıts ge1t dem Jahrhundert fest;* Ks 206t sıch
hber mıt absoluter Sicherheıt konstatıeren, dalß ın eiper och

Be1 Habası ist, für jede der N:  ht- und Tageshoren dieser Vvıer
Tage und des Karfreitags außerdem noch ıne A'Tliche L,ektion Ver-
merkt, Ich möchte das enlen eıner solchen wenıgstens für dıe Karfreıtags-
horen bezüglıch des Leydener Kodex aber nıcht premiı1eren. ID könnte nam-
ıch damıt zusammenhängen, daß dieser 1ın abgesehen VOL den <s.-Stellen

grundsätzlıc N’Lliıches Perikopenbuch ist. Denn da A'Tlıche Lesungen
1n der Karfreitagslıturgie Jerusalems bıs 1n dıe frühchristliche Zıeit hınauf-
reıchen, ıst kaum glaublıch, daß 331e derjenıgen des koptischen Rıtus bıs
ın das späte Mıttelalter hiıneın ollten efehlt en.

Vgl Festbreimner und Kırchenjahr DE
Abgesehen von den lıturgischen Drucken selbst vgl bezüglıch der

Kvangelıen der Ioonyıaoweva auch Prınz VO Sac hsen Praelectiones,
1L, reıburg 1: Br. 1913 AT

Vgl Beıssel, FEintstehung der erıkopen dAes römıschen Meßbuches,
reiburg - Br 1907 )—23, S Q £f. nmk die alterere ILnteratur
ScCcholz; Scrıvener, Gregory) sorgfältig gebucht ist, 4Ir uULlS{SeEIEeE dreı
Tage bhıetet S zD Varıanten Montag ZU. "Oodpos M+t Z 18— 929
neben 43), AI ıenstag ‚un “Opdpos Mt. Z 15—24, 2 nd Mıiıttwoch
uIn )'Opt‘)‘po; Jo 11, 47—53 (neben 1 17—47).
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weıter zurückliegenden eıt dıe Übereinstimmung des byzan-
tinıschen Rıtus mıiıt dem WUNSs beschäftigenden Liturgı1edenkmal
des koptischen eine och weıtgehendere SCWESCNH Se1IN mu
Von den Gesangstexten des ersteren nehmen namlich AInı

Montag der Karwoche noch heute nıcht wenige auf das In
der eydener Hs q |S zweıte Tagesperikope auftretende u
Mt 20, 1T (Leidensvorhersage und Bıtte der Mutter der
ebedaiden mıiıt anschließender Krmahnung TALT: Demut) Be-
zuo*, tellen q,180 die atsache außer rage, daß asselbDbe
uch auf byzantınıscher Seite ehedem e]ıne ın der ages-
lıturg1e gespielt haben mu W ır eNlnden uUunNns somiıt dem
merkwürdigen Tatbestande gyegeNUDer, daß Koptisches nd
Byzantinisches {ftenbar auf e1InNe gemelınsame altere Quelle
zurückgehen, wobel der Zusammenhang miıt dieser VO aQ&ypP-
tischen Monophysıtismus treuer gewahrt wurde qls VO  a der
byzantınıschen Orthodoxie W elches naherhın jene gemeın-
sSalIlnle Quelle 1st, kann keinem Yı weifel unterliegen, WEenNnn INa

das dıe Jüngste HKorm firuühchrıistlich hıerosolymıtanıscher
Lnturgıe repräsentierende T ’uTLXOV NS  S Avaotacewec? ZUIN Ver-
o’leiche heranzıeht. An Mt 21, 18—22, und Mt 2017
hıs 2 9 Mt. 22,15—24, 2 und Mt 24,3—26,2, J6 12,17—50 un
Mt 26, 3—16 baıetet dieses namlıch zweıtellos bıs aut das letzte
etia der Umerenzung s diejenigen evangelischen Per1i-
open füur "Opöpoc un ; EotTepwöc des Montags, Dienstags und
Mittwoclis der Karwoche, welche In dem griechisch-arabischen
Perıkopenbuche des koptischen Rıtus leider nıcht samtlıch
vollständıe erhalten sSınd. HKs ist; 180 der lokale Brauch
Jerusalems, den WIT 1er bezüglıch der evangelischen Schrift-
lesungz der TE ersten Ferlaltage der Karwoche unverandert
ubernommen sehen, waäahrend das etzten Grundes sıchtlich
uch VOIN ıhm abhängige Konstantinopel ıh: nıcht unwesent-
ıch modıihzıert hat

Sogar dıe Zeıt, In welcher diesem Punkte der mal3-

So wıederholt das 'Triodion des Kosmas mıt, der Akrostitchis I7ÖEUTEPA und dıe längeren Ztuynpd "lös0 el Dı den Aivoı (ToıwöLov-Ausgabe,
en 1901 372—379).

FPapadopulos-Kerameus A e 40 ,, 46, 63, und S0
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gebliche Kinfuß Jerusalems auf das koptische Perıkopen-
system asich geltend machte, 30 sıch insoferne bestimmen,
alg mındestens e1INn ungefährer FeYy mMinus HOST QUCH angegeben
werden xann. Das bezüglıch des Anfangs der Karwoche be-
dauerlicherweıse fftenbar Iückenhaftt iüberheferte gyeorgısche
Kanonarıon‘! hıetet iın Übereinstimmung mı1t dem T’'y0TLX6V TNS
'’Avactaoswe für den en des j1enstag Mt. 24 3—26, un für
denjenıgen des Mitwoch Mt 26, 3—16, dagegen für den Morgen
des Mittwoch 14, K3 STAa Jo 12, 17150 Um dıe Mitte
des Ja  hunderts, {Ur dıe WIT etiwa se1n Zeugn1s ın AN-
spruch nehmen dürfen, ha:tte Iso die Periıkopenordnung ‚JJeru-
salems och nıcht DaNZ diejenige Gestalt ANSCENOMMIEN, In
welcher S1e dıe eydener Hs auf agyptischen en über-
tragen ze12%.

uch eın entsprechender Fermınus nıte W sıch S
wınnen 1aßt, ang VO  a der Beurteilung e]Nes Thtels D, den
das VOoNn Spiegelberg‘ publizıerte Bruchstück eiINes saidıschen
Bücherverzeichnısses auf einem Ostrakon der Kaiser1! Uniyver-
o1tats- und Landesbibliothe Stralßbburg nthält Wır en
hıer den AOYOS eınes „Apa Sarapıon“ TBE TKIEINTE MITA9OC

„Uber die Leidensfeige‘“ der „dıe eıge un A  das Lei1den“
wähnt Ehrhard hat ın einer dem Herausgeber ZUTL Verfügung
gestellten gelehrten Darlegung“ wahrscheinlich machen
gesucht, daß el eiıne ber Mt. 21 184 handelnde
echte Predigt des 360 verstorbenen Serapıon ONM ' ’hmui1s
auf den Montag der Karwoche denken Se1 in diesem

mußte dıe liturgische Verwendung der fraglıchen Peri-
kope diesem Tage ın Ägypten unabhängıg VOIN Jerusalem
schon Jahrhunderte ang üblıch TJEWESCH se1in, bevor eın ach

Kekelidze UDE Die se1Iner Kdıtiıon zugrundelıegende Haupths
weıst VoL Montag bıs Karfreıtag ıne Lücke auf. Die subsıdıär herange-
Z0OQENO6 Hs mu ihrerseıts wıeder auf ıne schon lückenhafte Vorlage zurück-
gehen, da s1e für den aNnzZch Montag und den Morgen des Dienstags Perı1-
kopenangaben verm1ıssen äßt

Komntıische Miscellen, V- FEn NEUCS Bruchstüc. EINES kontıschen Bücher-
verzeichnısses 1m Recueıul de TYravauz yelatıfs (l a Philologze et / ’ Archeologie
Eqgyntiennes et ASSYNLENNES. e 1601 63

Von Spiegelberg abgedruckt e A 61437
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der Miıtte des Jahrhunderts sich geltend machender hlero-
solymıtanıscher KEınfflulß dort diejenige (restalt des gesamten
evangelischen Liesesystems der rel ersten Ferlaltage der Kar.
woche eingebürgert häatte, der WITr ın der Leydener Hs be-
SCONCNH Das ist moglıch ber nıcht mınder moöglıch ist e»,
daß ArST auf diesen spaten EinfÄluß auch jene 1n em 1Le
des Ostrakons allerdings ohl sıcher vorausgesetzte Ver-
wendung VO  - Mt 24 18417. zurückgeht. Dann hätte der VO

Ehrhard vermutungswelıse mıt der talschlich Johannes Chry-
SOSTOMOS beigelegten ede SLC TNV ENPAVÜELGAV GuXY)V (Migne
P x 1LIX Sp 58 iıdentihzierte AGyOoc uch den Namen
Seraplons ZuU Unrecht der Stirne getragen der mußte
sich eine Möglichkeıit, cdıe uch Ehrhard selhst, schon 1Ns
Auge a  €, e]ne VO  > Hause ‚US exegetische Homiulie
Serapıions handeln, die IMNı der Liturgie der Leidenswoche erst
deshalb ın Verbindung gebrac wurde, weıl der ın ihr be-
handelte evangelıische ext in derselben eine feste Stelle E]l’'-
ı1alten hatte FKFuür dıe Beeinflussung der koptischen Kvan-
gelienperıkopen Uure Jerusalem ware ın diesem auch
e1in FEr MINUS anlte 1n der 'Lat, Uure das er des
traßburger Ostrakons gegeben, VO dem Spiegelberg und
Crum {1r ausgeschlossen halten, daß Jünger se1iNn konnte
als das Jahrhundert.! ‚Jene Beeinflussung ware rund auf
dıe en des ZUMMN Jahrhundert ziemlich YCNaAU datiert.

In jedem Walle aber ıst, das 1er W1e be1 der Palmen-
prozession des Palmsonntags orel  ar werdende Abhängig-
keitsverhältnıs uch koptischer Liturg1ie ÖOn dem großen
Pietätszentrum der spateren frühchristlichen Welt im hochsten
Grade beachtenswert. elche grundlegende Bedeutung der
lokale (xottesdienst der eılıgen Stätten Palästinas Urc
V ermittelung Konstantinopels TÜr dıe endgültige oriechisch-
orthodoxe Iuturg1ie hat, hegt auf der and Wiıe
sehr uch In der Grestaltung ıhres kırchlichen Vagzeitengebetes
und iıhres Kırchenjahres dıe syrıschen J2kobhiten VO  w Jerusa-
lem abhängig sınd, VON dem S1e A der Jakobusliturgie iıhr

Vgl Spiegelberg e A, 161 1mM Text und ın Anmk
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eucharıstisches Normalformular uıbernommen haben, ist meınem
jenen beiden Seıiten des syrısch-jakobitischen Kultus gyEeW1d-
meten Buche Zi entnehmen. Bezüglıch Ärmenilens und
Georglens reden das Lektionar Conybeares un das Kanonarıon
Kekelhidzes eine hıinreichend eredte Sprache Daß uch Rom
(bezw. das Ahbendland überhaupt) lıturgisch iın ausgedehntem
aße VO  >; Jerusalem befruchtet wurde, ist eine Tatsache,
dıe sich beı sorgfältigen KEinzeluntersuchungen Je länger,

häuhger und xlarer herausstellen wırd.* Mıt Ägypten
SCHNI1e siıch der Kreıs eINeEes hturgıschen Kınflubgebietes
Jerusalems, außerhalb dessen renzen allenfalls 1Ur dıe In
Verbindung mıt einem ınschlag byzantınıscher Beeinflussung
In hervorragender Reinheit das Erbe Kdessas fortpflanzende
nestori1anısche Inuturgıe 1eg elche Lacherhchkeıt ANQE-
sichts deser achlage bedeutet, Wenn H1a2a MIr VON elner
Seite, dıe och immer ihren Befähigungsnachweıis cuf dem
(Gebiete ernsthafter hlıturgiegeschichtlicher Korschung erst.
erbringen hätte®, eıne Überschätzung der hlturgiegeschicht-
lıchen Stellung ‚Jerusalems vorgeworfen hat, bedarf wohl keiner
weıteren Ausführung.

Was schließlich dıe rage ach em Alter der au
TUn paläographischer rwägungen alleın schwer datıer-
baren eydener Hs anlangt, ist; 1e1 jedenfTalls gyew1ßb,
daß reıNeE Periıkopenbücher AUS bloß gelehrtem Interesse eINE
Vervijelfältigung kaum je erfahren aben, e]lner unveränderten
Absechrift Iso naturgemäß nıcht mehr gewurdıgt wurden,
WenNn das 1n ihnen nıedergelegte Perikopensystem se1nNne prak-
tische _Gülti gkeit eingebüßt hatte Man dürfte er en

ben nmkestbremzer und Kırchemahr.
orläufg vergleiche I1  - beispielsweıse meıne Aufsätze über Ihe

FKFormulare der vrömıschen Weihnachtsmessen und dre Laturgıe des frühchrıstlichen
(Orients 1m Caecilienvereinsorgan ALN. 159—164, Iie Hodie- Antıphonen des
römischen Breiners und der Kreıis ıhrer griechıschen Parallelen ın Ihe Kırchen-
MUSUK 1532160 und über Ubersetzungen AUS dem Griechischen 2n den
Hesponsorten der Metten des
bıs 2920 Triduum Sacrum 1m Katholak L913, 2 ()

Lübeck 1n se1inem Bericht über Wiıssenschaftliche Aufgaben IN
Jerusalem auf altehrıstlichem (rebrete, Wiıssenschaftliche Beılage (+ermanıa
1310 A Z
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dıe Entstehungszeıt des eX selbhest ermıittelt haben,
WE gelänge, auf (GGrund e1INEes Vergleiches mit anderen
Urkunden des Perikopenwesens der koptischen irche Al

nahernd dıe eıt bestimmen, ıIn welcher dieses für dıe
Kar- und Osterwoche diejenıge u1ie der Entwıcklung erreicht

Leıder 20t sıchhatte, aut der WIT 1er stehen sehen.
jedoch In dieser ıchtung vorerst nıchts W eıteres AaUSSAQEN,
a ls daß dıe fraglıche Entwicklungsstufe hınter derjenıgen des
Vat Ar och recht weıt zurücklıegt. Kın YENAUETES Ur-
teıl darüber, wı1ıe viele Ja  hunderte WIT iLDer dıe erste
Haälfte des werden hinaufzugehen aben, dürfte erst dıe
Erschließung weıteren Materl1als ermöglıchen, wobeıl neben
einıgen on Schermann'! beiläufig notjerten Stücken VE em
dıe beiden Katameros-Hss. der ammiung Morgan Iın Betracht
kommen werden‘“, dıe überhaupt berufen scheinen, f  ur unserT'e

Kenntnis des koptischen Perıkopenwesens und se1]lner (+e-
schichte eıne vollig Grundlage chaftfen

. 7240297557 ıIn den Anmkk Die Angaben machen keinen
Anspruch auf Vollständigkeıit.

Vgl über sıe Heer 1Mm vorıgen Jahrgang dieser Zeitschrift 141



19 ettera 1 Severo Antiocheno sl Matt 20,95
(‘omunıcazıone dı

Mons. (4+10vannı ercatlı.

proposıto ettera dı Severo Antıocheno alla, diaco-
Anastasıa pubblicata dal Chalne ıIn versione copta

(Nuova Serie I1LL BL dı questa r1vista) OSSEeTVO che
dıverse catene esegetiche ogreche contengOonO estratt] da unNna

lettera, Nz1ı ettera d1 Severo un PETISONA tale
5% TNG TOOS '’Ayvastaclay SLAXOVOV ETLOTOAÄFC. (os1 nella Catena
dı Karo-Lietzmann (+10bbe 42, 1gcl  9 nella Catena Isa1a
D3, (exc. ed. Maı, Scriptorum veterum 0Va coll (36;
cf£. Faulhaber, Ie Propheten - Catenen nach YOM Hand-
schrıften | Eiblische Studıen D ((), In quella sug]ı
Attı Apostolicı 10, 42; 1 31 stampata dal Uramer 155, 2
208; 25; 444

ettera COopta, che volge att 23 30 1ON T1COTTrONO
framment1 oTEC indıcatı, qual: 81 r1ıfer1scono particelle

affatto diverse Scrıittura, ed possıbıle che quest1
derıyıno da, Na ettera dıfferente; sebbene, 1re 11 VCI’O, 1a
precısione catene ın nOTtAare numerl de1 discorsı],
talvolta 11 TPO 11 CapO dı cert] trattatı“, arehbbe PECN:
che compluatorı dı ESsSe CONOSCESSETO 1171  Q ettera sola, molto
stimata PEr 11 valore eseget1co, a lla dıaconessa Anastasıa.

catene ogreche SONO anche estrattı SX TNGS TDOS ,  VYaA-
STAGLAV Z  x  Ü ATLGOGOGAV (oppure 87catov) ETLOTOANG: ef. Cramer,
(/atena IN altth 125, 4; IN Act 290; 2 440 b; da questa

Üatena
l fr. w  o  o Y7Pp NV £LX0C TEIAUELTAV TOYV dÜANTNV, ed. ne.

IN ‚Job da Junius, Londinı 1637, 613
f Maı (3 ne SPYLCUÜ. Rom. 2092 Se8., gl indıe1 de]l Cramer

alle catene su atteo sug]ı tt1 Per sımılı ce1ıtazıonı fatte da ‚VVOI'-
Sarlı nel forulegı dogmatıcı c1. Schermann, Die (zeschichte der dogm.
F'lorılegıen VOM VLE Jahrh. [£C. XX VIH 44



6 Mercatı

Jettera, ON altra, proviene, seCONdoOo ecodıie1 Vallicell
A Vatt 3538 697 CCC.y estratto (GHobbe 6,

edıto indıceazıone de]l tıtolo dal Maı, OPUCULE. Rom.
204 Questa seconNda Anastasıa 1a madre dı quella
Georgla, A& Cu1l Severo esiglıato diresse Ia ettera edıta ın SIT1ACO

tradotta da e> Brooks, Select etters of Severus of
Antıoch CX nd Translatıon ocıety 512; 11 455

Comunque s1a, 1L1LUOVEA ettera rımane nel ESTO
un considerevole, 11 sostanzı]ıale (pp 98, 10—530;
39, 11—41, 2), rimane 80 11 dı Severo, benche L AVAR!

indiecazıone ulteriore, nella, catena dı Nıceta Kracleense
Luca 11, öl, donde 10 Lrasse 19 stampo l Maı, s uct

4392* Rımane DUUFE modıhcato algquanto ed 1ncorporato,
almeno ın quella forma diffusıssıma del commentarıo ANTtIO:-
cheno, che VO Soden, Ie Schrıften des Neuen 'T'estamentes

522 SSS seXNO CO sıyla 11 Marktı pubblicato

ch Faulhaber OCa sfuggi T: del 1908  y forse non OSSEervVoO
nel codıce Pıinellıano, OTa Ambrosiano, Comitolo (Jatena ın eatıss. J00O,
Venet. 1387 492, traducendo eg]ı „ad Anastasıam“ senz’ altro Anche
nel codıce Marcıan. G: 76 della Catena Su1 ıbrı de1l Ra al (D
estratto della, SteIa ettera S omle SOoSpetto, 110  5 bene V1 (D ser1ıtto V1
fu letto dajl] Maı, Novae Patrum hıblıothecae 1{ 448 "Avdotacıoy
per Avastaclay. Identico erTrore era sfugg1ıto due volte ne Catena del
Oramer suglı Attı

In versıone roprıa latına o1ä stampato 11 Corderi10, Catena
sexagınta QUINQUE (7raecorum Patrum ın Lucam (1627) 331 col lemma
ınesatto „Nyssenus de Natıv.“ Siccome Ia fonte del (Corderio (D cattıvo
apografo del codıce Marcıano 494, Ia Cul catena semplıce estratto
Catena dı Nıceta, 1O  — OCCOTTE dır altro, specıalmente dı Ironte alla,
evıdenza, anche 11 lemma fosse nel 11011 aggıunta del dotto Corder10.,
Oppure C1 fa eglı qualche codıce dı Nıceta, ın Cul estratto da Severo
termınava due rıghe p1ü avantı, CO. menz1lıone del Nısseno ? nel quale Aso
tutto 91 gpiegherebbe benıssımo. Su Nıceta 911 ed dı Corderı1o0 CCC., e

Sıckenberger 1n XN 61 99-.; 69 Sag Nel codıce Pal. q Dl
A 400 dı VO Soden, dopo 11 del Nısseno, brevıssımamente

cıtato quello dı Severo, Os81:! Aeyetı Xaı Ze0Np0  / e1C TO >  mo OT!  S GE 00000
TANAÖ0TEWE LOTOPNTAL TOLE "Tovöalovc“ TOV LEpEC Lo.yo.pt0.y TOV '"Ilwdvvou TATEDC
„ yehety WLETAGU TOV VOOD Xal TOU ÜLSLAOTNPLOU“ ÖL TNV AOTtTNVY ALTLOY, ’nV HLL

Nöccrq; ELONKEV (ed M aı, Novae Patrum Duiblıoth ü® 84 not
IX XII K9) Essendo 11 commentarıo del codıce predetto anteriıore z
Nıceta probabılmente del secolo X (cf. Sıckenberger XX 61),
la cıtazıone rısale a lla fonte COINUNC forse una Catena antıca 1O  u

propr10 Severo SLESSO,



La ettera dı Severo Antiocheno Matt, 28, 39 61

dal codıce AH Kıywv.1° fino dal Basta 19881 confronto
colla versione COpta DE accertarsı che NO 18 In Nıceta
nell’ nOonımoO statO alterato 11 esto, sopprımendo, mutando

interpolando. interpolazıone 6ß — ÜTOYELALOUS
dal[l’ agg1ıunta nale TOV OUV TAUTA WADTLNOÜYTA — LE DOLOYNGAVTES(?)
CONOSC1AMO 18VAl la ionte, quell’ omıiılıa rıyocata ın dubbio“ dı

Gregorio 18senNO qu] Natale del Signore 911 strage
eg Innocenti, ql la quale OTa Severo SLESSO nella nostra ettera
porta testimon]1anza W Coy LE Kcco 11 eEsSTLO
del COME®e S59 nel cod. Vat 1611,. 11 plu antıco della,
Catena dı Niceta®, CO varıantı dı A. Oss]12a dı All SECONdO
1 ed POCO CcCOorretta del Maärkfi Ho SseZNALO CO  u} aster1sco le
parole oreche conservate dal traduttore COpto -  pIU INneNO

fedelmente, tralascıando S0110 TANVUEVOS che costantemente
mantenuta.

Coder JrAECUS UALUOT evangelıorum bıbılıotheca Unwersiıtatis Pestinensis
CUM internpretatione hungarıca editus Markfı Pestinı 1560
Conobbe l ne istess9, forma da tre codic1, tuttı SCHZAa indıcazıone

autore, anche 11 Matthaeı, 11 quale 1n nota Matth. 29 J  34  5 SU.:  S

ed prıma del 10 cıta ONle „Sscholıon anonymı“ 1e rıferisce ıl prın-
C1P10 Ia fine, iın nota Iuc L 51 lo trascrıve S1INO alle parole TWTNPCA

AD P nella stesI82 fo  mMa lo sStampö 11 Maı, Novae bbl 4} PE Sn
785 Sg., Uume dı (hHrillo Alessandrıno, In contınua-
710Ne ad estratto dı Ju1, seguendo codice solo, dı mınore autorıtä,
D, 08812 11 Vat J 758 A 202 di VO  b Soden (cf. O88 Siıcken-
berger ın AT ; V22); nel quale, PCr Ia solıta Lrascuranza del
lemma coronıde, a ] A Cirıllo SONOSI attaccatı altrı dı altrı
autorı (cf. PSI 19881 interpolatov1ı, Kücker, Ihıe Lukas-Homailıen des
nl Cyrill VOoN Alerx. 45) Checche sem brı note marginalı del Maı, 11
codıce A, 10€ Val. Gr F6LL: ha agglıunta La o.play S ben distinta
da Se, 11 B, Os813. AL G QU, ha 1n V6Ce6 sotto 11 1OIMMNeEe del Nısseno,

testimon1Anza del Maı medesımo. I1 Maı stampo correttamente MUTON
deSLÖTtTAC alle lınee I 13 lesse ATa (per LETA), OTOYELPLOUG" LEPOVPYN-

alle lın ( iın fine, om1ıse TAPÜEVOV ne
Ofr. Bardenhewer, (zeschichte der altkırchl. Lateratur 111 208

11 Cha;  ıne (T C.y 4  9 1900781 Gl (D ricordato che olı ultımı cCINque
capı del adversus anthropomorphıtas dı (hrıllo Aless SONO semplicemente
un aggıunta, estratta dall’ omılıa de]l Nısseno, che 1} resto (D YENUINO,
benche 1O. ne stato ‚prımıt1ıvo, dı due trattatı separatı. C usey,

Cyrille vrch Alerx. ıN Joa. Vang. 111 602
O Sickenberger X- 31 Sag Ivı 0S SONO enumeratı

passı dı Severo conservatı ne Catena dı Nıceta.



Mercatı

26 p00.
Ka Ax6koviov * TOUTO vo  LV TEL [ayaptov TOULD TOV Yeotmrsct0v*

Iwdvvrv YEYEVWNKOTOC, ÖV SE aYOAO0U mADAiGGEWS”* LOTÖPNTAL” TOUC
Tovöatouc Ayeheiy LETAEU TOU VAOU XAL TOU ÜUOLAGTYNLOU o  77 TO

T O0CNTELELV” QÜTOV EvapyÖs, WLA N  w ÜITTOÖOELXVODVAL TV US0-
TOXOV TADUEVOY ZaL TOV A  SA AQÜTNS TEyÜEVTA WEYAV YeOv OLA ÖT TLVOA

ßactÄe’<1 XaL Apy OTa ” KL XUPLOV v —>  m( O S  l  Yvoc* Q0TtTOV, XL QUTNV
TNV A YLaV TApUEVOV WETO TV AT EOLVÖNTOV GuAAN DL TNV S% AUVEU-
0S“ A YLOU TOU TOTEOD TW TADÜEVWV TOU SVy LS- !.€p(l) TOU WLETAGO
TOU YVAQU XAL TOU UUGLEGTYOLOU 7 AToGTNOAL %aua —  IS avÖöpt
GSUVNLUNYNV, A STL  D TOOVEVOV YLVOOXELV QÜTNV XAL GuYY @WpeLvV ”
ATa * TOV QÜTOV XAL GuVAUN * TOTCOV S6  r'|  S  vaL. ÖL YOoUV TAUTA OALV
SLC O0YNV TOU  C AX0DOVTAC SWTEGELV ar ST AQUTOV ÖTALGAL TOC XEL-
006 ÖEÖLÖOTAC TOV S% TNS MÜTOD mOOGNTELAG * T 00600XWLEVOV Dascıksa
WEAAÄOVTO. VATAOLVAGTEDELV MUTOOV XL TOV OODAÄLXÖV QÜTOLC emLÜeLvaL

15CuyOV.
Ma propr10 tuttO dı Severo C10  D che ha pubblicato 11

(haine? QUanto veramente dı Iu1 ne parte SLESSE
che sembra doverglısı attrıbuirer

Se Oln erTO, 11 tratto da 44, 24 Iın pol nonNn d1
Severo, proponendovısı un  Q spliegazıone morte dı Ziacca-
T1 Iın aperto contrasto CO  H quella ınsegnata da Severo

IN=confermata da In coll’ autorıta dı Gregor10 Nısseno.
fattı V1 G1 fa uccıdere Yaccarıa ON pIU da1l Guudel, ne perche
9aSCcIa Marıa, O18 madre de]l S1&n0re, nel recınto verginı
fra 1l temp10 altare N predica 11 gl10 COME 11 loro
Tuturo dominatore, bensı da Erode, spaventato irrıtato
pCI le profezie dı Iu1 (zesn1 Oristo i de1 lihberatore

I za D YEYEYWNX.| Lo. Y 0.pL0N u  Z CO  H3 4XOKODÜOV SGT YVOELY TOV TOU TD06DO-
LOD T U.TEPU. SV OM.. MTOÖELKVÜYVAL (?) teEyV.-DEOV|
TEYUNTOLEVOV EOV LL GWTNDO. IncoSv ÄpLotOV J.0YNOVYTO.
£UVOC| adı  D ArOGTAANTETÜAL — ATENLYVONTOV — AYLOV| £y% >  S
cühhn y TOU LETAEU) OVYTOG LET, Ü a 3 {} QVÖpL J0V. | YEYALLNLEVNV
1 LL OM v TOLE €n E e1c 0pY  ’YIV LÜTN V (?)

OEÖELOTEC (?) LEAÄOVTO 0ß  w TOU L yevsodalı 3agLAer
1 4— 1 ALDTOYELPLOL (eX Greg. YSS. X41 V3 1437 19) LLEAKOVTL

C0YOV| TOV O DV TALTO. LAPTLPOUYTO. TEDL TODL TOXOD ÖLA Y ELPLLOVTAL TpOG S  D
TW ÜLSLATTNPLA TOYV LEpEC LEDOUPYNTOVTEC (?) Greg. NysSS.



La ettera dı Severo Antiocheno att 23, 35, 63

tOonNOIsraele, che TO desıdera uccıdere (p 49, 8)
pol la Junga nale SONO 48l unNna omılıa paneg1r1cO;
eredo che, cercando megl10, 31 rinscIira forse trovarla ın
qualche omıliarıo COptOo

'Tolto questo, 11 rımanente puo appartenere qla ettera dı
Devero, Ia quale termınerebbe 4.5, 23, Ove G1 conclude
rıpetendo interpretazıone preferıta da Severo rıpetendo
insıeme le parole cıtate „SOPTa” dı Gregorio 1s88en0}.
Naturalmente, sarebbero otatı OMmess] salutı, altro che
SEQYUNLSSE, da queglı che applcc1cO parecchıe pagıne un  ©

omılıa altrın a lla ettera d1 Severo.
Pero da OSSeTVare ADNCOT’a che da, 40, 43, 19 11

COpto NO  - solamente 11 Nısseno, OMMe

notato dal G al L, ina 10 rıproduce puramente
semplıcemente, O, DET dır meglıo, Severo contınua Ia cıta-
zZ10Ne, 11 Cul S nale doveva porsı 43, 19 NOn

41, Riconosciuto quesCto, facıle colmare nella tradu-
710Ne francese 1a lIacuna dı 41, 24, 81 comprende meglı0
COMEe ll compilatore del commentarıo Antıocheno Iuca
12 potuto, rl1correre ımmed1iatamente ql Nisseno,
aggıungere alle parole dı Severo SLESSO le frası ultime del

dı Gregor10 rıterıto da Severo: forse anche, egı ebbe
davantı SE un estratto ettera che termınava propr10
CO  a 45, 19 tralascıava l resto.

Cos]1, tolta Severo N  pıuU meta del eSTO COPtO r1CO-
noscıuta ne| resto ampıezza cıtazıone Nıssenlana, en
POCO rımane Severo SLESSO, 11 quale pCI dı pıu non : fa che
rıpetere quanto 18 Örigene ed altrı AVEVAalQO insegnato prıma
dı Iu1 V eramente, AVTEeINIMMO aspettato qualche COSa dı meglıo
dopo ımpertinente Osservazıone che „Je serıtture inspırate
a&  10  ba nNnon SONO state mal interpretate COM cura“* (D 539,5).

CS  Si notı che 11 traduttore COPtO Severo le  se ne| Santo col, 1136, 39
1ON O0UX% ÜKALNOV, AYAYKALOV,



Darstellungen frühehristlicher Sakralbauten ‚JJerusalems
auf einem Maıiländer Elfenbeindiptychon.

Von

Dr Anton Baumstark.

Im zweıten e]1le se1ner wertvollen Arbeıt ber uelques
renresentatıons anbıques U Sarint-Sepulecre constantınıen (RB
Nour. Serije 525—546, T QA= — 09)' hat P.H. Vincent

Pr der Darstellung des eiılıgen Grabes Ure dıe fruüuh-
CNTISELCHE Elfenbeinplastik eıinen eigenen Paragraphen O'  c6-
widmet*, el sıch jedoch aut den N Kreıs der T riıyulzio-
Tafel, einNnes VO  - iıhm publizıerten Stückes der Bibliotheque
Nationale, des bekannten Münchener Rehefs ıund der angeb-

Mindestens ZzwWwellıchen Fıbula des OÜg4aesarıus beschränkt
enkmäler waren wohl och mıt gyleichem Rechte w1e diese
1er heranzuzıiehen TEW ESCN. das och dem Jahrhundert
zugeschrıebene Elfenbeinkästehen des British Museum, und
die beıden VO Garruce1® q Is Ittaco anpartenente alla O(hiesa
dı Mılano beschriebenen und LVaf. 4.50 abgebildeten 'T’afeln
des Domschatzes In Maiıland, dıe ich Iın eıner photographischen
Aufifnahme des Stabilimento Sartorett] vorlege.

Die Korm des Grabes auft dem Loondoner Kästchen* 1ST,
wesenhaft mıt der (038!1 der T ryvyulzio-Tatfel gebotenen identisch:
einNn VO  am} Kundbogenfenstern durchbrochener. eın Zeltdach

Vegl des vorıgen Jahrgangs diıeser Zieitschrift.
Le Saınt-Senulecre les 2UOLES, Xı A
Storıa Arte erıstiana USW., N4 75FE Vgl Stuhlfauth IDie

altchrıstlıiche Eilfenbeinplastık. reiburg ı. B — Leıipzıg S96 156 : auch
sonstige Abbildungen und Lateratur verzeıichnet sınd.

Graeven AÄuUS Sammlungen In nglanı Nr ZAE Dalton Cataloqgue
of eariy chrıstıan antıquities USW. In he VNWUSN Museum. London 9061 'Vaf.
Die Grabszene des Kästchens zuletzt abgebildet be1ı Kaufmann Handbuch
der chrıstlichen Archäologıe. Auflage Paderborn 1913 55 KFıg DE
Nachweıse sonstiger Abbildungen und I nıteratur zuletzt beı Dalton A

unter Nr 291 und e1l Ihıie Frühchrıstl. Darstellungen . LYEUZLGUNG OChristtı.
Lieipzıg 1904 108, Anmerk.
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HNT DE UE  Baumstark,  He EL T A A T E  Darstellungen C Lehstlicher Sakralbauten Jerusalems. 65

tragender zylındrıscher 'T’ambour ruht auf einem viereckıgen
Untergeschoß, iın dessen Front e]ınNe m1t szenıschen Rehefs
gyeschmückte Prachtture mehr der wenıger gvewaltsam auf-
gesprengt erscheınt. Was 1er wıe dort gegeben se1N will,
ist unstreltig dıe Grabesaedicula selbst, ber unter den {T@e]1-
gyewählten YFormen hellenıistischer Sepulkralarchitektur. KEıner
reinen Idealschöpfung nıcht historiısch, sondern symbolıisch
gerichteter Kunst haben die reale Grundlage weder palä-
stinensıische FWelsengrüfte, och dıe Konstantinsbauten des
Golgotha-Areals, sondern belıebige prunkvolle Grabanlagen SO
hefert, wıe S1iEe sich en ON den hellenıstischen Großstädten
des Ostens ausgehenden ebensogut, wie x& den Oll Rom AUS

dıe ene Latiums durchschneidenden Heerstraßen rhoben
In eliner anscheinend allerdings ahe verwandten, tat-

SaCANC ber andersartıgen Fassung begegnet das Heıilige
Grabh gleich zweımal aut dem Mailänder Diptychon mıt se1INeTr
olge Von acht Passıons- und Osterszenen: auf der ersten
aie unten und der zweıten oben, ın der Szene der das rabh
bewachenden Soldaten und ın derjenıgen des Gespräches
zwıschen dem Kngel und den yrophoren. Der e1IN iıdentisches
ach tragende zylındrısche "T’ambour erheht sıich 1er ber
eınem schon selnerselts eınen KRundbau darstellenden Unter-
geschoß, das lediglich ın der zweıten Szene Uure die Gestalt
des entsetz davonfliehenden eınen Soldaten bıs auf das Pult-
dach verdeckt Wwird, mıt dem unterhalb des Tambours
scharf absetzt. Die ın dem Untergescho gyelegene Flügel-
ture ist; ın der Darstellung der Grabeswache dem (rund-
bog1ige FYHenster nıcht aufweisenden) Tambour wıederholt In
der]enıgen des Myrophorenganges dıiesem Jleın
sıchtbar, ist, A1@e ach Art der Trıyulzıio-"Tafel aufgesprungen.
Ks scheint, daß der Künstler das Motiıv der aufgesprungenen
Tuüre nıcht preisgeben wollte, weıl ın der yrophorenszene
das Untergeschoß des Grabgebäudes nıcht sichtbar WarL, das-
SE sınnlos In das Obergeschoß verlegte un annn schließlich
auch ıIn der Szene der Wächter TS9 folgerichtig die och
geschlossene Türe ebensowohl oben q ls unten darstellte

Wie ber ist ber den runden Unterbau urteijlen ?

ORIENS ÜHRISTIANUS, Neue Ser1e ‘)
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Heisenberg‘, der anläaßhlich der Mosaıken der Justinia-
nıschen Apostelkirche 1n Konstantinopel nd ıhrer Beschreibung
urce Mesarıtes 1 Anschluß Sempers Studıe Tuoires
du et du Ku® o6cle mu Musee natıonal de Buda- Pesth“ ber
dıe a ltesten Darstellungen des Myrophorenganges un ıhre
Behandlung des eılıgen Grabes sıch verbreıtet hat, W1 IU

„eine bedeutungslose Varıante“ des ypus der Trivulzio-Tafel
un des Liondoner Kästchens erkennen. „Kıne Beziehung
sagt CT, dieses Bıldes ZUTT ırche des Heılıgen Grabes

Alleın dıe wirkliche Grabes-ich füur ausgeschlossen.“
Qedieula W1 das Mailänder Elfenbeinwerk fitenbar nıcht dar-
tellen j1elmenr handelt sich 1er dıie ar nıcht m1ß-
zuverstehende Wıedergabe eınes Rundbaues ın der Art VOoONn

Costanza be1 Kom, der 1m Inneren ın eiınen hoheren Miıttel-
LAaUuUin un ın einen (außerhalb e1INes den Lambour tragenden
Stützenkreises hinlaufenden) n]edriıgeren Umgang Z7eria Bın
olcher nn  au War ber tatsachlıic der eınNe der beıden
Hauptteiue der Konstantiniıschen Anlage uf olgotha, dıe
das LepÖV AVTOOV des Christusgrabes selbst umschließende
Anastasıs ohl nıcht das Phantasıegebilde der VO  an Heı1sen-
berg ber dem Platze der heutigen Helenakapelle rekon-
struerten selher kapellenartig kleinen Anastasıs, die schwer-
ıch {Ur einen ıinneren Stutzenkreiıs en nötiıgen Raum geboten
hätte, ber dıe schon wesentlich mıt der Modestianıschen
identische Konstantinische Anastasıs der geschichtlichen Wiırk-
lıc  eıt, dıe, richtig verstanden, alle ber 614 hıiınaufführenden
Quellen bezeugen und deren Grundmauern das Jerusalem-
Werk der Vıncent und Hı bhel a ls 701 oroben
eıle nfmch heute erhalten erweist®. Es ist, diese Anastasıs,

G;'abeskiw'che und Anostelkirche. Zweı Basılıken Konstantıns. Lieipzıg
Ir DE

Revue de Chretien 389—404, AT T5 Im Gegensatz
Heisenberg hat Sdemper selbst schon das richtige (zefühl für dıe RBe-

deutung des runden Unterbaues gehabt, hıer 306 heißt ‚C
cependant, Ia Ce: mortuaıre est eEgalement transformee cylındre, dAe SOrTe QUEC
”’ensemble SC rapproche neubt-ELre, (L V’exterzeur de L’Eglaıse neme du S’  lcre et

du "T’ombeau.“
Jerusalem. Recherches de Topographie, d’archeologie et A’hıstorre. ‚JEru-

salem nouvelle ASC T et I1) Parıs 914 107521 13
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deren Bild S desjenigen des Heıligen Grabes selhst, der
Schöpfer des Maiıländer Dıiptychons den bıblıschen Szenen der
Grabeswache und des Myrophorenganges eingefügt hat

eın Werk geht 1er den prinzıpie auf der namlıchen
Luınıe stehenden Monzeser Ampullen mıiıt ihrer realıstıschen
Darstellung der Grabesaedieula In der ihr VO  S den Kuünstlern
Konstantins egebenen Prachtgestalt’ egenüber och eınen
chritt weıter als das ihnen nachstverwandte Hölzkästchen
der romıschen Kapelle Sancta Sanctorum *, das ZWar auch
jene Darstellung der Grabesaedieula bıetet, ber ıhr aber qA1e
Kuppel der Anastasısrotunde und den 1E tragenden Tambour

es dasmiıt seINeN Kundbogenfenstern schweben aßt
sSınd Anwendungen eiINes Prinzıps, dessen Durchführung Iın der
ÖN Palästina inspırlıerten Kunst des ersten Jahrtausends
anscheinend schr weıt verbreıtet War des Prinzıps, mıt
biblischen Hıstorienbildern eınNe Lokalangabe adurch ZAL VT

bınden, daß 1Ea In ıhren Rahmen e1INe Wıedergabe des
gegenwärtig den Ort; des betreffenden Kreign1isses bezeichnen-
den sakralen Monuments einbezog. Strzygowskı)® hat Z11--

ersSt, allerdings och hne ıhren WIrKlıchen Inn Zl erfassen,
auf dıe hierhergehörige Darstellung e]nNnes Hr den Pılger
Ol Pıacenza Kap 113 (ed. Geyer Itinera Hıerosolymitana
saeculı LVVILT 166, Zı 188.) bezeugten Kreuzdenkmals ın
der Szene der Jordantaufe hingewlesen. Ich selbhst habe iın
eiInem Aufsatz ber Frühchristlich-nalästinensische B1ıldkompo-
sSılhonen IN bendländıischer Spiegelung* nachgewl1esen, daß dıie
Bıldunterschriften des FPrudentianıischen Dıttochaeons mıt Dar-
stellungen rechnen, 1n denen Cdas Frinziıp fast allgemein urch-
geführt Stegensek hat Im Bande der Neuen Serie

Vgl über diese Deutung der Darstellung Heısenberg A ıe
E E 2161 Vıncent Rev 2Ol. Nouv. NSerie O21

Griısar Ih:ıe römiısche Kapelle Sancta Sanctorum und ahr Schatz. Freı-
burg 90585 119 Bıld 59 (bezw. S IET Bıld OL Monuments ol

'Vaf. N Nac Aufnahme VO  S Lauer); Jerusalem. 1 KL Fig.L05 Rev Ol . 106, Fıg.,
Iconographie der aufe Christi München 885 23 Er sucht

noch ıne t1efsınnig symbolische Bedeutung für den eın realistıischen Ziug,
Byzantınische Zeutschrt, LD6 Vgl besonders 180187
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dieser Zeitschrift! wahrscheinlich gyemacht, daß WIT ON
sprechend Biıilder hierosolymıtanıischer Sakralarchitektur des

Jahrhunderts In en Hintergründen der beıden Schmal-
seiıten des Lateranensischen Sarkophags Nr 172 erkennen
haben nd 7zuletzt hat Vıncent e XE darauf
hingewliesen, da auf se]lner Parıser Klfenbeintaftfel 1n der Szene
des Kmmausganges Jerusalem Urc dıie VO  a der Stadtmauer

arstellung der beıden Konstantinsbauten A

Heiligen Grabe, der Martyrionsbasılıka und der Anastasıs-
rotunde, angedeutet qQ1.

Namentlich e1in Vergleich des letztgenannten Stückes mıt
dem ıhm uch stilistisch sehr ahe stehenden Mailänder 1pty-
chon ist 1mMm höchsten SE lehrreich Denn ist; nıcht

verkennen, dalß 1n dem Ol Vıncent auf dıe Anastasıs be-
ZOQENEN hınter der Basılika sich erhebenden Architekturglied
eiıne ın allen wesentlıchen ugen en  ar getreueste Keplıik
des Rundbaues vorliegt, en Heisenberg 1LUTr q ls „eInNe be-
deutungslose Varıante“ des dealen hellenıstischen Grabturmes
gelten Iassen wollte, w1e ihn dıe Trıvulzio-Tafel, das Londoner
Kästchen un noch reicher ausgestaltet uch dıe
Münchener aie aufwelsen. Kıne bessere Wiıderlegung eıner
solchen Kıinschätzung a,1Is dieser Befund ware kaum denkbar

Die Deutung des ALl Costanza erınnernden Rundbaues
auftf dıie Anastasıs wird weıterhın ber uch dadurch bestätigt,
daß miıt Ausnahme der autf der ersten 'T ’afel Al zweıtunterster
Stelle gegebenen Doppelszene des dıe dreißie Sılberlinge
zurücktragenden un a |s Selbstmorder AL Baume hängenden
as 1uch dıe übrıgen Darstellungen des Diptychons sSamt-
ıch dıe 1 Rede sSLehNeNde anachronıstische Lokalangabe alıf=-
welsen. Bewelsend ist, 1n diesem Sınne Vor em eıIN Ver-
oleich der beiden Szenen der Fußwaschung nd der Betastung
durch ' *’homas opie der ersten, EZW. Fuße der
zweıten alie mıteinander nd mıt den TEL etzten eın
archıtektonisches Maotiıv enthaltenden Darstellungen. W ır
en eidema. denselben Langhausbau, der LrOotz des Fehlens

1 D TTT Ie Kırchenbauten ‚Jerusalems IM mnerten Jahrhundert ın
bı  iCHEYr Darstellung.



UDarstellungen  N  N  SA frühchristlicher  E  A Sakralbauten Jerusalems.

einer Wıedergabe nıedrıgerer Seitenschiffe offenhar q ls eınNe
hasılıkale Anlage verstehen ist. Dıie scharfe Teilung der
WFassade durch einen unterhalb des (Hehbeldreiecks hinlaufenden
Gesimsirıies, das ın en (Hebel gyesetzte einzıge rundbog1ige
Wenster, das ıh überragende palmettenartıge Akroterı1on,
der mächtige, fast die Breite der Hassade einnehmende
Portalbogen, dıe el sehr hoch oben angebrachter, ‚Iso
ohl 0O9Dernhna der nıcht angedeuteten Seitenschiffe In der
OCAWAaN des Mittelschiffes Z denkender rundDbog1ger Wenster
der Längsseıite: das es kehrt unverändert wıeder. Eine
etwas orobere orgfalt, die In der Behandlung des Daches
be1 der Fußwaschung, ın derjenıgen der ınteren Mauerpartie
be1 der T’homasszene beobachten ıst, fallt dieser ber-
einstimmung In en wirklich charakteristischen Zügen CN-
uber nıcht, 1Ns Gewicht ene Übereinstimmung selhest ber
150t AF einNne 7zweıfache rklärung Sıie beruht entweder
auf eiInem künstlerischen Unyermögen ZU abwechselungs-
reicherer Gestaltung des archıitektonischen Hıntergrundes der
autf der bewußten Absıcht, e1IN un 4asselbe konkrete (Z+ehbäude
zweımal 1m vorzuführen. Nun mu ß cie erstere ter-
natıve mıt Rücksıicht uf dıe Te1 anderen archıtektonischen
Szenerlen alıfs entschlıedenste abgelehnt werden. Kıne miıt
Archıitrav abschließende Säulenstellung, e1Nn ın elner adt-
INAaUeELr sich offnender Torbogen, eın ahnlıcher ogen mıt
danebenstehender hochragender Rotunde un das alles 15-=

gezeichnet JIPC dıe Andeutung reichster plastischer chmuck-
gyheder! Kıs kann keinem Yıweılfel unterliegen, (Aald derjenige,
welcher dıese Dinge entworfen un ausgeführt hat, C wahr-
hıch nıcht nötie hatte, be1l Ausgestaltung 7We]ler {re1 erfundener
archıiıtektonıischer Hıntergründe buchstäblı sich selbst a,D-
zuschreıben. So bleibt enn UEFT übrıg, ın dem zweımal en:

haft identisch gegebenen Langhausbau nıcht mınder als 1n
dem Zentralbau der beıden Grabesszenen auch wıirklıch dıe
Darstellung des nämlıchen jektes erblıcken eINe LO  E  A  >  al-
angabe, vermöge deren cie Identität des Schauplatzes der
Fußwaschungs- und Betastungsszene ausgedrückt werden sSo1l
In der 'V at wurden Uurc dıe lokale 'Tradıtion schon des
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Jahrhunderts A bendmahl nd Fußwaschunge einerseıits und
dıe beıden ‚Jo 20,19—29 erzahlten Erscheinungen des Aı
erstandenen andererseıts AIl eınen und denselben Ort verlegt:
In das mı1t dem ÜTE OWOV ON Apg 1, 13 ıdentihnhzıerte av ySOV
VON Mk 14 15 L 2241 DIie qe1t jenem Jahrhundert Al

dem iraglıchen rte sich erhebende AVWTEDA TW ATO6TÖAMY
EXKÄNGLA, W1e yrıllos Kat NV414 S1E nennt, dıe schon be]1
Aether1a 1m lıturg1schen Lieben der Heılıgen Stadt AIl Be-
deutung hart neben die Bauten ALı Heıligen Grabe ı1eran-
ruüuckende Basılika IM Öyon“ haben WIT 1so 1n HASCI CI Lang-
hausbaue dargestellt Zl sehen.

Nicht mınder zwanglos Iassen sıch ondlıch aber auch In
den Te] sıngulären Architekturmotiven diejenıgen Krschei1-
NUNSCH 1m iruhcehristlichen Stadtbilde Jerusalemse erkennen,
miıt denen 1e Krinnerung An dıe entsprechenden 1mMm Bılde
vorgeführten Geschehnisse der NT licehen Geschichte verknüpft
W ar Dıie Iın der spateren byzantınıschen Kunst en Namen
des ÄGQLpETE führende Szene! der Mt 28, SE erzahlten Kr-
scheimung des Auferstandenen VOT den Myrophoren, 1e aut
der zweıten aie sich AIl dıejen1ıg'e des Gespräches mıt den
Kngeln anschließt‚ hat eıne Saulenhalle ZUIN Hintergrund, Kıs
ist der e]ıne der TEe1 Hallentrakte, h1I% denen nach dem
Zieugn1s des Kusebios der unter {reiem Hımmel gyelegene
Hofraum zwıischen Martyrıionsbasilika nd Anastasıs umgeben
a In der folgenden Szene der Krscheinung VOTL den Kilfen

steht Christus autf eıner, oftenbar als e]InNe Bergkuppe Zı

deutenden Bodenerhebung. Ks ist Iso Al en Mt 28, 16 —20
berichteten Vorgang ZUu denken: ()i w  CO SVyÖexa WAÜNTAL ET0DEU-
UNGAV ZLC TV L’aAhılalay, SLC TO 000 QU Eato  /  ETa QUTOLC Insodc.
AL LÖOVTEC MÜTOV USW. Harmonistische Kxegese hatte spatestens
schon dıe Mitte des Jahrhunderts jenen V organg aut
den Ölberg verlegt, mıt dem das VO Kvangelısten nıcht
;1äher bezeichnete 000C identisch se1in nd auf dem eine be-

ene Beıischrift trägt dieselbe Zie schon auf wel dem OO Jahrh
zugeschrıebenen Klfenbeinplatten 1m Schatze von Ambrog10 aılan:
he1ı (+0r1] Thesaurus veler um dınptychorum. Klorenz 1759 11L HW af: 5
Vgl 1m Malerbuche VO os IL 260 (ed. Konstantınıdes 139)

AÄpLOTOG OOAVELG AL Mepowöpots ÄeyeL J.ÜTALe yoAlpeTteE.
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stimmte Stelle „Galılaa“ geheißen haben sollte ereıts der
VOI 460 Z datiıerende 50S Bremuarıus de Hierosolyma bezeugt
diese Lokalısıerung 111 CNIiusSse SEe1INeTr Bemerkungen über
den ÖOlberg (Geyer Ihnera 155 19%) 99  } ınde =DENES

aAd (ralılaeam, u02 dıscıpulhu mderunt domımum Jesum, DOSLQUAMMN
VYeSUrrEXL mortuUS“ Ks hat 3180 Sar nıchts Verwunderliches
AIl sıch das Mailänder Diptychon dıe poste dem
Auferstandenen unter reichgeschmückten JLorbogen
hındurch entgegeneıuen 1ä.0t der dadurch unzweıdeutıg als
Stadttor charakterısıert 1st daß auf dem anschließenden ANn-
3917 e1INESs Mauertraktes derjenıge eE1NeESs zınnengekrönten BHe-
festigungsturmes sıch erhebht, W ır 1aben M1 bıld-
lıchen Wiıedergabe des sich KCDCNH den Ülberg Zı offnenden
Osttores der Hadrianıschen Aelia Capıtolina tunN, das auft
dem Mosaık Madeha tatsachlich durch ZW 61 IMNASSISC
Kestungsturme Hankıert erscheınt

Ks bleıbt die Szene des Pilatusurteils, dıe anlıt de1 ersten
'VTafel dıe 7zwWwe1lte Stelle einnımMmt Der Secine ande waschende
Komer S1GZT ınter eCiNeI ONn 7 W 61 Saulen vetragenen wıederum
reich ornamentjerten Bogen, dessen Scheitel das 115 MO der
DNarstellung der Sıionkirche her bekannte palmettenartıge
Akroterion ziert inter dem dreı Soldaten abgeführten
Herrn erhebt sich ben mMIt rundbogıgen Fenstern C  115=

gyestattete OLunde anscheinend mM1 demselben Zieltdache, 14s
1e Anastasıs aufiwıes aber ohne Umgang De] ıhrer ohe
recht schlank wırkend macht S16 en Eindruck e11NeEes hochsten
es maıg roben, WO nıcht e1iNnes geradezu raumlıch be-
sche1ıdenen Baues un scheıint mM1 en ogen NnNner bau-
ıchen Kınhelt verbunden Wır 111USSEN nachu
bısherıgen Krfahrungen Darstellune der agla Sophla
erwarten, dıe den alten abendländischen Pılverschriften und
en Urkunden althıerosolymıtanıscher Liturgıie zufoloe dıe
Sstelle bezeıchnete, welcher das Prätorium des Pılatus
gelegen haben sollte

Vgl über diese und dıe sonstige altere Bezeugung der Anschauung
V Ol eINEIN (+alıläa auf dem UÜlberg auch Kresser.„Praecedam VDOS Ln (zalılaeum“
in dAen Berichten der Palästinanilger 11 der (Tübinger) T’heolog. Quartalschrift

905225724



{ Baumstaı k

Duüurfte 111a annehmen daß dieses 11 fruüuhchristlicher eıt;
schon ebenda lokalısıer worden SCIH, INa  H e SE1T, dem
Zieltalter der Kreuzzuege lokalisıerte dıe Krklärung
des eigentümlıchen archıitektonıschen Doppelmotives sachr 111=

fach Man hätte dem ogen das Hadrıanıische Monument
des Hiecce Homao und der Rotunde e Hagıa Sophıa
erkennen und wurde urkundlichen Bewelse dafür ecLvECN-
überstehen, daß letztere WITKUIC dem/ des modernen
Sanktuarıume der Dames de Si0on, ECZW C111 WECN1LQ NOTAiC
VON demselben sıch erhoben habe Alleın JENET Annahme
wıdersetzen sıch WI1e ich schon VOTLT Jahren Ar UÜbereıin-
stiiımmung mI1T Behbber® uınd den Dominikanern der Cole
Bıblique OL Saınt Ktienne* argetan habe dıe Lliterarıschen
Zieuonisse über das vorfränkiıische Jerusalem, und uch c1e
Mosaiıkkarte on Madeha 7e10T der Kıchtung des neuzelt-
ıchen Heıiligtums keinerlei Rundbau den INnan MI1T der VO

Breviarıus (Geyer 155 Zı als grandıs“ gerühmten
Prätoriumskirche oleichsetzen könnte

ucCc unter der V oraussetzung OIr Lage der letzteren
Suden der byzantınıschen Stadt heße sıch allerdinoes Zı

nachst C116 ahnlıche Deutungd des Bildbefundes denken
Denn dalß der ahe der verade on iıhm sehr entschıeden
nach Siüdosten verlegten „Oasılıca sSanctiae Sophiae“ Tor-
bogen sıch offnete, scheıint der Pılger Von Piacenza SCSCH

H erinde VENEMUSEnde des Jahrhunderts bezeugen
ad ArC  9 107 ANUQUA DOTLA url CWMLAaTIS. 66 Und sollte, wofur

manches sprechen scheınt, die Hagıa Sophla spezıell
Dieser Lokalısatıon ist zuletzt e1N eıdenschaftlicher Vertreter erstanden

alı Marta La questvone Ael Pretorio da Palato ed. ı PVO QUC „Palestine“
der yrofessorı da Notre Dame de France IN (z7erusalemmme Jerusalem ()
Kıne durch ruhıige Sachlichkeit und chartfe Krfassung des komplızıerten Pro-
ems ausgezeıichnete Untersuchung über Das Praetoritum Ades Palatus bıetet
E  u“  ckhardt der Zeıtschrt, deutschen Palästına Vereins 45

In der alten Serı1e dieser Zieitschrı A 280 der Arbeit über
IC Heılıgtümer des byzantınıschen Jerusalem nach PCINEVT übersehenen Urkunde

Das Prätorzum Ades UAtus der (Tübınger) 2e0OL0g Quartalschrift
HNX X  41 1 U230

In der Besprechung der Schrift Martas Rewv. 208 Nouv. Serie 11 16
bıs 649

Kap Geyer 1ES
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ın dem mächtigen Langhausbau erkennen se1n, der 1m
adeba-Mosaik VON Osten her das Siüdende der ogroßen
Säulenstraße anstoßbt”, e1n orbogen ihr ehbenso
ahe gelegen, als der HKece 0omo-Bogen unter der OTaus-
SetzZUNg ihrer Lage 1 Bereiche der Antonia. A lein mıt
]enem Langhausbau BT sıch der unverkennbare Rundbau
des Mailänder Elfenbeins schlechterdings nıcht identihzieren.
Überhaupt scheıint Hr dieser uch un für sıch und In
]edem YFalle nıcht imposant SCNUS, auf dıe, W1e yEeSaQT,
abendländıschen Pılgern durch ıhre Große auffallende Kırche
bezogen werden können.

Ich mochte deshalbh e1INEe SahZ andere Krklärung VOT'-

schlagen. Ausgehend VON dem palmettenartigen Akroterion
ber demselben, das WIT selinen richtigen Platz auf dem Hirst
e1ıNes Fassadeng1ebels en sahen, dürfte INna.  — ohl ın em
Bogen, iın dessen Rahmen der seINE Haäande waschende Pılatus
auf dem KRıichterstuhle SIC.  ar wird, das Portal einNer
Kaummangels nıcht vollständıg gegebenen Langhausfront nach
Art derjenigen der Sionkirche vermuten. Der KRundbau ware
dann nıcht dıie eigentliche Kırche, dıe INa  S vielmehr durch
jenes Portal betrat, sandern eiN für dıe Gesamtanlage charak-
terıstischer, weıl für das rel1Q10se mpfiinden besonders be-
eutsamer au Die Annahme, da dıe agla Sophia
e]ıINeN derartıgen ‘ Anbau gyehabt habe, chweht keineswegs in
der Luft, sondern In den lıterarıschen Quellen e1ne
mehrfache Stütze. Ausdrücklich sao% zunachst der Bremarıus
(Geyer 155 öff.) „Demde vadıs ad domum Pılatı, u07r
Fradıdal Dominum Hagellatum Tudaeis Ub est basılıca grandıs
el est ıbr cubıiculus, u02r expoliaverunt PCUÜ el Jagellatus eST, eL
VDOCATUr SAancia Sophia.“ Daß der „Cubieulus“ der Geißelung
nıcht eLWwas mıiıt der © basz'lz'ca grandıs“ raumlich Zusammen-

Eıne Identifikation desselben vielmehr mıiıt der Justinianischen >  sMapta. N  E scheınt sıch verbleten, nachdem dıe 1m TAateraturbericht des
voriıgen Jahrgangs dieser Zeeitschrift 394 notierten einschlägıgen Aufsätze
Vo  b Hasak endgültig die Liage der E 1m Siüdosten des heutigen Haräm PQerif erwıesen haben ürften. Die letztere sucht INan auf dem Kartenmosaik
überhaupt vergebens, WenNnn dieses, WOgESEN nıchts spricht, etwa schon 1m
Ende des fünften oder 1n den ersten Jahrzehnten des Jahrhse. eNTtsStTAaN



Baumstark

fallendes seIn kann, ıst eelbstverständlich. Daß © eın nach
außen nıcht sichtbar hervortretender el ıhres Inneren G
wesen ware, Ikann gyew1ıb nıcht q IS unmoglıch bezeichnet
werden. ber ehbenso möglich ist C5, daß e1InNn außerer
au der Hauptkirche WL Meıines Krachtens ist SOar
diese Auffassung dıe entschlıeden natürlichere. Kıne och
deutlichere Sprache wüurde vohl der Pilger VO  : Pıacenza
reden, wenn dıie hbetreffende Stelle se1INeEeSs Berichtes! nıcht,
w1e ich vermute, durch eıne Luücke des 'Textes entstellt ware.
Nachdem GT” näamlıch zunachst wıeder durchaus ach Siud-
osten welisend die Lage der Prätoriumskıirche bestimmt
hat, o1bt E1° 153e 99 In 1nSa hasılıca est sed1ts, 102 LATUS sediit,

Schon hıer scheınt der Zusatz:quando Domıinum audıvat.“
„2nSaA“ 7 „basılıca“ auf einen nıcht Basılıka selhet, ZC

Washörıgen 'Teıl der ag kralen Gesamtanlage hinzuweısen.
nunmehr OL9T, lautet: „Petra autem quadrangulıs, stabat
ıNn nıedi0 nraeturı0, un levabatur Z  9 u audıebatur, n  C  il
aAb 0OMNZ Honulo audıretur el vıderetur, 1 UT levatııs est Domiz-
9 uando arudıtus est (l Filato, 102 etiam vestgia allaus
vemanserunNnt.“ Diesem Satzgefküge fehlt, das Unerläßlichste,
näamlıch e1IN Präadıkat des Hauptsatzes ZU dem Subjekt: „NeEWra
quadrangulis“. Das wohl hınter: „ Filato“ ausgefallene Iannn
ber 1mMm Gegensatz Z dem vorangehenden: „AN SA basılıca “
füglich HÜr den ENAUETECN Standort der, WIe 1Nall nachher
hort, Ikkostbar geschmückten nd qls wunderkräftig geltenden
„ HET alg einen VO  — der eigentlichen Basılıka verschıedenen

Neben die beiıden abendländıschenRaum eingeführt haben
trıtt schließlich vielleicht uch noch e]ne einheımısch hlero-
solymıtanısche Quelle. Das bekannte Anastasıs-1I'ypıkon der
Kar- nd Osterwoche* bıetet einma|l ® en Stationsvermerk:
0  C EPYOLEUC ELC TO ALdOotpWTOV SC TNV AYLOAV Zo@L0V. Hıer
legt mındestens dıe Annahme sehr nahe, da ß der e]ıne TEn
der Doppelangabe dem anderen gegenüber en Charakter

Kap 23 Geyer 175 Bl
KEid Pa adopulos-Kerameus "Aydlhexta JeEpOSuAUuLLLTLIXNG ZTa/uhO-

YLOLG 4 Petersburg 894 19252
Ae S 130 77



75Darstellun gen  E LTE  %. frühchristlicher  SR Na z Sakralbauten Jerusalems,

einer näheren Bestimmung habe, dıe Ol eliner Gesamtanlage
einen einzelnen Sonderraum unterscheıdet, E1 HNUN, daß
nif, AL OOTAWTOV der Gebäudekomplex der Stelle
des einstigen Prätoriums und mıt AYLO Z 0010 dıe „’l;[98d bası-
lca“ des Abendländers AUS Pıacenza bezeichnet wiırd, SEe1 el,
daß umgekehrt A LO da  010 als Name des anzen un Au  O-
GTOWTOV als derjenıge e1ınNes 'Teiles dann wohn des die
wundertätige „ He A“ umschließenden „cubıiculus“ der (+e1ße-
lung fassen ist. In eiInem Falle wurde wenıgstens indırekt,
im anderen direkt auch 1er die Kixıstenz des nbaues
bezeugt, alıf en ich dıe schlanke KRotunde der KElfenbem-
skulptur beziehen mochte.,

Auf cdıe rage ach Alter und Herkunft des Maiıländer
Diptychons braucht In diesem Zusammenhange nıcht eIN-
GEDANDECN ZU werden. uch WENN, W3a  x ich allerdings nıcht
glaube, Stuhlfauth! S6SCH Molinier,‘“ Autori:täten
WwW1e chultze® und 1'\ Kraus%i nd indırekt 1U uch
JEDCN Vincent® damıt 1 KRecht ware, daß OT1 ın 1hm eiInN
abendländisches Produkt der „Karolingischen Renalssance“
erblıckt, könnten alle obıgen Ausführungen zurecht bestehen.
Denn S heße sıch In diesem Halle schr wonNn AaAl eINE, 4E1 e6s

HTre eINE altere Oostlıche Klfenbeinvorlage, SEe1 Urc
eınen Ziyklus ÖN Mosa1lken oder andmalereien nach Art des
1 Dıttochaeon vorgesehenen verm1ıttelte Abhängigkeit on

Sn denken
1 A 157

Hıiıstoire generale des ArNTtSs ApPpMquUeES (1 ’industrie OE der eine
byzantınısche Arbeit des 5 oder Jahrhs. VOT sıch ZU 1aben olaubt.

Archäologte ter altehristlichen kunst S A 1, der für das oder Jahrh
der abendländischen Kunst plädiert.

Kealenzyklopädie der CHAVrIS| Altertümer S 406a, WO wenıgstens damıt.
gerechnet wırd, da das Stück „doch vielleicht u eınıge Jahrhunderte alter“
seın könnte, als der iın das oder Jahrh. datıerende Westwood des-
crıntıon of he IVOrLES ancıent and mediaeval uUuSW. 52 Wort haben möchte

Indem Rev 10l Nouv. er., AF 49 das nächstverwandte Pariser
Stück „AU mılıen du VI®e siecle“ und „Adırectement 0U ındırectement (l Ia Palestine
COME natrıe artıstique“ zuweıst. Z 4rO Annahme frühchristlıch-palästinensischenharakters seres Diptychons vertritt nunmehr endlıch auch Wulff Die
altchristliche Kunst VON ıhren Anfängen his Da Miıtte des ersten Jahrtausends
S 187



ber dıe Person und dıe Datierung des Malers
Emmanuel des Codex Barberimnus (GGraecus J

Von

Nixoc Bens
Prof. Sp 1Lambros hat sich das Verdienst erworben,

eıne reichhaltıge Luste VOon byzantinıschen Malern, welche
VOLT dem ‚Jahre 1453 gelebt haben, zusammengestellt Zı en
Dadurch ist, bewıesen, daß Nachrichten ber hellenısche
der hellenısıerte Maler des byzantinischen Zeitalters doch
nıicht sehr mangelt, wWw1e 111a  _ früher AaNSCHOMMEN hatte,

mehr, (IS siıch dıe VO  W Prof. Lambros veroffentl.chten
Insten och ‚RR en Beträc  iıches erweıtern jeßen.* Leıder
sSind In Lambros’ Listen, dıe ausdruüucklich HL Künstler der
Zieıit VOT der Besetzung Konstantinopels uUurc dıe Tuürken
enthalten wollen, einıge aler mıt aufgenommen, weilche HAT
sachlıch erst ach dem re 1453 lehbten un wırkten;
Zl eispıe erwähnen dıe Lambros’schen Insten den HO=
ruühmten, von vielen egenden umwobenen Maler Panselinos
qls eınen Künstler des Jahrhunderts,“ während dıeser.
genannte „Apelles des heilıgen Berges‘“ erst für das Jahr-
hundert bezeugt ist. Kbenso kann ıch beweısen, dalß uch

liambros, "Eihnyves LW yp0.0L TDNO TNC ‘Ah0oswc 1n se1lıner eıt-
schriıft „ N  E0C “EAANVOLYN LV“ 27 D und „ AMotr

“EMMUNVEG wWYPI.DO0L TnO TNG '"Ahwoswz “aı ( (P(;)]L'n Kapöiımticca“ ebenda
V1 2i  ZzZ (vgl auch dıe Nachträge ZU diıesen Artıkeln

Ebenda Bd N: 1909, 455 -486, Bd Vl 1910 S 487—485, Bd V,
1941141,; B

Vgl meınen Artıiıkel Bulaytnvot C ypd.OOL TPO TN  #V '“ Alhdoswc,. ZUL-
30AN \r  n TNV LOTOPLALY TNG BuloavtnvVNG YPO.OLANS. In der Zeıitschrift „Bulay-
TI“ Ba - 13 (1911/12); AA und 618

Sp lLiambros, N  E06 “"EAANVOLYNLONV. (1908), ED OE
die Augführungen VOoOL A*n apadopulos Kerameus, Mavpo-

yOPÖdTELOG BıßALoUN XN (Beıheite der Zeıitschrift des Hellenıkos Phılologikos
Syllogos 711 Konstantiınopel). Konstantinopel 4 c Z und
522153 und dıe Ausführungen desselben iın der Vorrede ZULC Aus-



Benc; ber die Person und dıe Datierung des Malers Emmanuel i

der VOIL Prof Lambros qls Künstler des byzantınıschen Yıeit-
alters (vor dem TE 1453) bezeıchnete Kupavouhh A
{P4D0CS 111 Wirklichkeit 115 Jahrhundert gehört

Als Quellen für en aler Emmanuel agen Prof Lambros
TEl dem AUS dem Jahrhundert stammenden Codex
Barberinus QFaCCUS 52 Kn BA der vatıkanıschen Bibhothek
erhaltene Kpigramme VOL, dıe er Wahrscheinlichkeit ach

DieAUuSs alteren Handschrift abgeschrıeben sınd
1345 des genannten eX Barberinus D  305 ent-

halten dıe ede des Gregorius VO  an Nyssa ber den eıligen
Kphraim, dıe folgenden 3 1482 dıe Grabrede (Ert-
TADLOG) desselben Schriftstellers auf Basılios en Großen
Zwischen diesen beıden Texten stehen auf 14A8RE 5 olgende
Kpigramme:

‚}  LS Nv =1XO0YV}O TOLD F.oaly, CwyYpawnNDeELGAV UT

EpuavouAou WOVOXOU OTLYOL Lap.DLXoL.“*
Eıv ÖAÄLxXoLC Fopaiu WAPLMOKAD,
GTNAOYPAHO GE, CNV moln V HOL 0eay,
AAar INV 50a68 GL TAapd.ÜELS SLXOVCA

AXDOLATLLOTW TELVOAXL UNS XA.DÖLOC
T  AÄ0y T7W G° AaAl m} Joßahhopaı T  9
AvVa6oy OV LU NS DuyNS AXZL NO0OTGTV
ydo Al TAaLÖoTpPLONV SC 3LOV

gyabe des Diıonys1ios au Phurna Eopwnveio. TNS LwWYPDOCLLNG VE/YNG Peters-
burg 909 C’ (Vgl uch dıe 101 900 Petersburg, VON A+th

A ul unternommene und unvollständıg gebliebene Aus-
gyabe desselben Malerbuches, Vg Nixo ENSG I der Zeeitschrift
Boulaytie Bd 180 und Bd IL (1911—1912) 458 611

S p JLambr.os, Ngoc FEÄANVOLYN LV Rd (1908), 85 256
2 ber diesen exX vgl Delehaye Catalogus codieum Hagiographi-

COY 4M Graecorum Biıbliothecae Barberinianae de Ybe In den Nnaltectia Bollan.-
dianda Bd X (1900) Q QQ Vgl auch Seymour de KR1ıCcel, Mannu-
SCr ıbSs de la Bıblıotheca Barberina In der Revue des Bwbliotheques
Bd NI (1907) 120 Vgl auch S p Lambros Neoc EAANVOLYN LV
Bd (1908) 285 286 welcher zeınen Hınvweıs auf dıe schon früher Von

Delehaye und Seymour de Rıce1 veröffentlıchten Beschreibungen des
ede stehenden Kodex der Bibhotheca Barberina macht.)

Hs 1tpwatou:'qv



(8 Benc

AL Ö0.400.6V Ö0TN NO XL moCNYETNY
T OOC E0YASLAV TWVYV ®  QU DEANLATWY.
Avavspw e1018 TALTA TOAWNOAC, TATED,
/  -o TALC MavouhA, OLXTOOC S WOVOTPOTOLC.

IL

95  LS TNV £1XÖVa TOU A yLOU ’AvtwvicL LD  F LEYAAOU WC (LTCO TOU
Ü—_  S Ewopaip ÜTE TOUL —_>  E e  o EppavoohA TOUL YEYDACOTOS

ATAYTA Ta UT ZXELVOD guvVteÜEVTA, StEDOL.“
cgg TATOOTATWP XxAL XOPUWALOG, TATED,
TNS ATOTOYNS TWV TOOLLWV TUYYAVWV
%AL °QUY LOVAY WV GuAAOYOU T OWTOGTÄTY|S
TOU YSYPAHOTOS en S  AD 3LG AOV T 60w,
AÖLAÄSLTTWC ÜT EPSELYOV XAL ÖL  O00
A0 0V ıS-  > AT ÖALWLOVOV LOGATOS,
Tl ADETALC OABLOV ÄTOOSELXYOWV
Xal GUVaAPLÜLGV TO) Xop TWV (ZYLU.)‘).
Aytwyvio TOOSPNOILS Ewodip TOUL AD
w  w MayvouhA C26)\{00 WOVOTOOTOU.

11L
16 D'T SLC ’E“Q\) BißAov.

l yn 0a, TATED, YSyYPACwS GOUD TNV {3iß)m*)
P 7'C€p WD OLA (1  X TOÄeLE EXTNOCUNV.
AduTovoal XAL yap GL V)\ÖTOL Q0U, TOLCLAKAD,
w  w —_  B Y OUGLOV, 0w  x MS  S  o WAOYADWY,
/w  w‚ ALfov S0007 60V, 7w  w‚ AUYYLTT,V. ”

VDıe beıden etzten pızramme bezeugen den ONC )  KEuma-
vouhA oder MavouY A, w1ıe AUS metrischen (Irüunden In en
letzten Versen des und 11 der oben pıgTramMMeE genannt
wird, q IS Schreıber un Z WarL e1INes Kodex, der alle erke des
eiligen Ephraim enthielt; agegen lernen WIT AaUSsS den heiıden
ersten der angeführten pıgTammMe, daß derselbe ON ,  Euuna-
VoLihA e1n Maler WalrL, unter dessen erken sıch e1n Bild des

Hs ÖWTYPU
Vgl Sp Lambros x S 285— 286



ber dıe Person und dıe Datıierung des Malers Kmmanuel (Y

eiıligen Ephraım und e1iN Bild des heiligen Antonıius befanden
Von Aesen beıden (7emäalden ist, das erste ausdrücklich alg W erk
des Moönches Fumavouhl bezeugt das Bıld des eiligen AnNn:-
LON1US soll UTr vermutungsweıse unseTem aler zugeschrıeben
werden ‚Jedenfalls erinnert mıch der Name des Malers
FL.0.V00NA und die arstellung des heiligen Kphraim 611

auf olz gemaltes, 11112 christlichen Museum des Vatıkans auf-
bewahrtes Bıld das die Hımmelfahrt des eılıgen Kphraim
darstellt un dessen Maler WIT UFe olgende Inschrıft
kennen lernen

SMMANZSHAG; T7 /NOS6  APıIX£P
Das Bıld 1ST schon VO  — Bottarı und Seroux g1in-

HLG veroffentlicht worden In SCeINeEeTr austführlichen Be-
sprechung dieses emaldes haäalt Bottarı für alter als das

Jahrhundert uch 5967, WO der Zuname
falsch ] 0av00upyApı STA des richtigen 1Cavoovpvapı gelesen
wırd 1sSt qals erkK des 1 oder Jahrhunderts angegeben
In alter eıt Jahrhundert en d’Agincourt nd
der Grieche Kalutsıs uULLSEGTEN aler gesetzt Bayet‘ da-
S6gEN hält denselben für Künstler, welcher jeden-

VOTLT der Kroberung Konstantinopels durch dıe Türken

Seculture YıLUrE estraitte dar (C1mAatler. dı Roma nubblıcate GL
aglı autorı Roma SotterrW Rom 1737—|1754 11L (ein anzZ-
seıt1ges Biıld Anfange des Bandes).

Seroux Agincourt, Hiıstoiure ÄAe l’art DUr les 1U
WNens deputs Akecadence UU VE srerle JUSGU Y  ( S0ON renouvellement Ar
Parıs 18523 aie IX XXr (Vgl auch dıe iıtalıenısche UÜbersetzung dieses
erkes: Storia arte Ccol de2 Monumenti. Meiland 1525 Bd
alie LAXAÄLI)

3 E S9109
Vgl Ath apadopulos Kerameus, AtopUmwtixXd. SG AOLOTLANLKO.S

CL AD (L 'Teıl In der Zeitschrı des russıschen Kultusminıisteriums
Bd L (1902) Septemberheft Abteıilung Ü} klassısche Phılologie

413 414 Ve!l auch Sp Lambros 2858 welcher leıder
die Ausführungen VON Ath Papadopulos nıcht berücksichtigte Vgl
auch Nixoc Bens der „Bulayvtic“ Bd 11 ı E 458)

Kahovrton, Ulept BulavtıyNıc ZLWYPI.OLXNG In der athener Zie1t-
chriıft „1avöompa 66 Bd A 378

h aye Hıstorre Ae V’art byzantın Parıs 885 L  mJ



ENG

lehbte Tatsächlich aber hat Kra vouNA TCavwovpvapıc 1111 16
hıs 14 Jahrhundert gelebt WI1C 711 earstenmal VON em
iruüuheren Direktor der Mare1anıschen Bıbliothe 111 V enedig,
dem oriechischen (+elehrten Beludıs unanfechtbar 341

kleinen briıefartıgen Abhandlung bewıiesen worden 1st Beludıis
hat uch noch ZW EL andere Bılder Kmmanuels bekannt -
macht dıe sıch esıtz der griechischen Kirchengemeinde
7 Venedig befinden Das e1INe stellt dıe sogenannte Vo0o-
Ö0ELA, das el dıe Wiederverehrung der heılıgen Biılder dar
nd tragt dıe Aufifschrift KrLsLavoun A TOU TCavewovpvapn YSLO,
das andere zZe1Z% als Hauptszene dıe Himmelfahrt des heiligyen
Spyrıdon, die die verschıedenen Wunder des eiligen 111

einzelnen Szenen grupplert sind Dıieses Bild rag nıcht
dıe Inschrift Ka Voun TOD TCavoovovapı X€Lp‚ sonNndern uch
dıe ‚Jahreszahl $ Diese Angabe des Bıldes und E1

Jahr 1614 abgefaßtes, Archıv der oriechischen Kırche
Venedig befindliches 'Testament ın dem 11 all unter den unter-
zeichneten Zeugen uch

„Kmmanuel Zanfurnarı CIM G10rg10 pıctore dı Corfü“
indet, sSind beredte Aroumente daß der aler Emmanuel
T zanfurnarıs Jahrhundert lehte Siıcher hat
das Jahr 1626 noch erleht Kıne Quelle dafur ist eINn heut-
zubarce schwer reichbares auf CIYENE Kosten des anue
Tzanfurnarıs herausgegebenes üchleın, auıt welches Ath Papa-
opoulos Kerameus aufmerksam gemacht hat Dieses rot
nd schw AU'Z gedruckte Buüchleıin VO  - dem 11111 4: das xemplar
der Nationalbibliothek Parıs (B HIS Inventarre, 3092)
bekannt 1sSt umfaßt ZWahzZlS nıcht pagınıerte Blätter 80

ruckbogen geteiult VON denen der erste m1 bezeıich-
nete., acht der zweıte, MI6 bezeichnete, zWOlf Blätter ENT-
häalt Der DENAUEC 1Ce lautet

Vgl ID Mavrogıannı, Bulaytıvyn JC Buloyvtıyvor KAAÄAÄLTEXVAL
Athen 1893 161 Dıiese Abhandlung VO  a} Beludis 18% 1117 nıcht
gänglıch. auch: EAMNvoy '0pdoioEwy ATOLXLO. &y Bevertia, 1o6T0OpLXOV UWTT

"Indyvvonu Belh0ovöou. Venedig VöTZ2, S, 139
Ath apadopulos Kerameus, Aroptwrtixd. zlc ÄnLOTLOVLXAG STl

1PODRS A 3T



Über dıe erson und die Datierung des Malers Emmanuel S11

WAAAOMENA
FEIX IHN
TNS UTEPAYIAG OkKo  Ü

ITap '"AVTWVIW (z- TıvyelAw TUNWBEVTA.
AATIANH KAI >1I0OYAH

EUAaBIOG, TOU KUPIOU '"Euuavounlou
TLAVOOPVAPOU.

CON PRIVILEGIO
ENETIHEIN

Ev 3,  ETEL, AXKG.
Die ın dıesem ucnhleiın enthaltenen Meyakuvdoıa sSınd meıstens
edichte „Kuunavooh) TOUL EYAA0U NTODOC (das e1 Mavouhl
TOU Kopıv0iou *) c  q WwW1e eiNe Überschrı auf 23. angibt.‘

Sovijel ber diese Ausgabe des Emmanuel T’zanfurnariıs, der
e1nN Verwandter des bekannten (+elehrten Oz0@®0A0KTOS TCavwoovp-
vapnıc (oder LAVWOLOVADNC der Z,avw0upVApOS) SEW ESECN seın soll
Dieser (+elehrte ( War VO Jahre 1628 bıs ZU TEe
1656 ın Venedig, und ZW ar ın der Druckereı des Anton1io
Pınello und se1INeTr Nachfolger als Herausgeber verschledener
kirchlicher Zucher und daneben se1t dem Te IJ bıs 16453
ın der griechisch-orijentalischen Georgioskirche derselben Stadt
qls Priester tatıg.“ In den Thteln der OIl ıhm herausgegebenen
Bücher bezeichnet sich J’heophylaktos T’zanfurnaris bıs Zl

Jahre 1630 als Hierodiaconus, se1t dem ‚JJahre 1632 aqls Hiıero-
monachus.* Die Verwandtschaft des Emmanuel T zanfurnarıs

mıt L’heophylaktos T’zanfurnaris darf qals siıcher gelten, WEeNN-

Vgl die Abhandlung von Ath Papadopulos Kerameus, Ma vooh AKoptydı0g Yaı SV DELVOYDAOLXKOV UU TOD TOVYNLO.TLOV. Ipocöpota XL XOVOV S16
TOYV A YLOTATOV WLNTPOTOAÄLTNV ’Eq‚éaoo 'X‚Up Mäpxov TO Y Küyevixoy. Separat-bdruck AUSs der KEretnple INapvacco6 Bd 1—1  ] en 1902

Legrand, Bıbliographie Hellenique MÜ sıecle. Bd Parıs
1594, 2022008

Vgl Sathas, NeoehAnvixh Pıkakoyia. Athen 15068, 4058
Behodöne, 120, 13 Km Legrand, 4958 und

Bd 11 209 (wo cıe verschıedenen diesbezüglichen Hinweıise). Bd 11L
353 Bd 44, 6OÖf.,, 65.

Legrand, &. 274, 304
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89 Bens

gleich jener als Korfote, dieser qls K<reter bezeichnet wıird.*
Jedoch wırd INa  - der Verschledenheit der Heımat dieser
beıden Personen keine besondere Bbedeutung beimessen,
INna  — bedenkt, daß ZUL eıt der venezlanıschen Herrschafrt auf
OTIU und Kreta Auswanderungen VO  - der einen autf dıe
andere Nse der Tagesordnung Infolgedessen ist

leicht möglıch, dalß dıe Famıiılie I ’zanfurnaris sich 11 Z7We1
Zweige gespalten hat, Wahrscheinlich War dıe Jege der
Familie Kreta, und deshalb nennt siıch J’heophylaktos T’zan-
{urnarıs, der vermutlich 1n Korfu geboren War, eınen Kreter.
Denn uch heute noch, WwIe irüheren Zeıten, bezeichnen
dıe Griechen. und nıcht. zuletzt dıe Kreter mıiıt. OoTl11eDe Pro-
vinzen und rte qals ıhre Heimat, ıe ZWar VOL vielen (x+ene-
ratıonen die Heımat ıhrer Vorfahren War, In denen S1Ee sgelhst
ber nıcht geboren sınd, Ja dıe 331e oft nıe gesehen haben.?

Kıs ist offenbar, da der aler Eppavouh) des (Vod. arb
597 mıt Emmanuel T’zanfurnarıs identifizieren ist, und

daß sıch das ben L7 AUS demselben eX angeführte
Kpıgramm auf das Bild des heılıgen Kphraiım auf dıe
christlichen Museum des Vatikans behindliche arstellung der
Hımmelfahrt des heiligen Kphraim bezieht es spricht {Uur
diese Identifizierung: der orname des Malers, der Gegen-
estand des Gemäldes, dıe eıt des Kmmanuel T’zanfurnarıs, dıe

der Zielt, ın welcher der (od. arb 527 entstanden 1st,
stimmt. Kıne YEWISSE Schwierigkeit {ur diese Identifizierung
bıildet dıe Tatsache, da der Maler MavooAl ach dem Zieugn1s
der oben erwähnten Handschrift e1INn ONC WarL', wäahrend
ullrSeTeEe Quellen ber den aler J ’'zanfurnarıs, namentlich dıe
Jüngere derselben, das 1MmM Jahre 1626 1ın Venedig gedruckte
Büchlein, nıchts arüuber9 daß dieser e1Nn onNnC O”
WEeSEeN se1 och wırd dıiese Schwierigkeit leicht behoben,
WEeNN INa  ; annımmt, daß Emmanuel I zanfurnarıs erst
KEinde se1nNes Lebens, ach dem ‚Jahre 1626, das Moönchsgewand
5  AT hat

1 Sathas, 405
Vgl Belodönc, 120, 1474
Vegl. Dem Bıkelas 1n der Athener Zitschr. 99  GTtLiA.  K Bd 18594 146



ber dıe Person un  e D  E3 des Mal@s Kmmanuel.  E T
ach der vorgeschlagenen Identifizierung muß U  H Km-

manuel I zanfurnarıs auf Grund des zweıten und drıtten der
ben angeführten pıgramme des (od. arb Gr 597 nıcht
Ur Maler, sondern uch Schreıiber GCWESECN SEeIN. Im oriechl-
schen Mittelalter und och ın spaterer Ze1it egegnen 115

vıele Maler, dıe sıich zugleich uch mıt dem Abschreıben VO  a}

Handschriften beschäftigten. Ich erinnere ZAL eısplie
den Coderx: addılıonal des Britischen Museums., der on

Oe6iiwpos LOVaAY OS TpEGHUTEPOS XL BıßALOyPAHOS i Kat0apeias
1mM TEe 1066 geschrıeben un VO  S iıhm mıt verschlıedenen,
mıt oroßem e1 ausgeführten Dekoratiıonen geschmückt
i8t.* FKerner erinnere ich dreı Kodices des oriechischen
Patriarchates lexandrıen, welche 1mMm 1342, 1353; 1359
VO  u Zwtixdc ALAOTWÄOC 4Al TTWYOC Cwypdwos geschrieben
wurden.* Herner erıinnere ich den /Zusatz des ogriechischen
Coder 1704 der Nationalbibhothek Parıs, welchen (vıelleicht
1mM Jahrhundert) L’e®pyLOG 2TAGLVOC TV %CL Cw*(pä<pog
schrieb,* und An den oriechischen er I558 derselben Bıblho-
thek, den N owv DUTA.DÖC XL TAhaC LOVAY OS tAyC X%CAL Cwyod.0c

ToLGAÜALOG 1M Jahrhunder angefertigt hat;‘ ferner
Owuäc LOVACWV CwYypawos Aaduaoxöhev, der, w1e Jernstedt,° aller-
Ings nıcht hne Zurückhaltung, annehmen will, das beruhmte

A  AaUS dem Jahre 8(7/878 (nicht 861/862)" stammende, heute
Marıe Vogel-Vıctor Garthausen, Iıie griechıschen Schreiber des

Mattelalters. Lieipzig P909; 1385
N, Catalogus codıicum GV AECOVUM Sinarticorum. Oxonu

15506, 258 Vegl M Vogel-V +ardthausen A O., BA
Liambros, N£oc "EAMNVOLYN LOV. X (1910) Da

de BOo0OrT, Georgu Monachz Chronicon. Le1ipzig (Bıbliotheca Teubner 1-
ana) 1904, X NTF Vgl M. Vogel-V Gardthausen, O., 84

1, Dionysu Thracıs Ars ({rammaltıca. Lieipzıg 1553,
KT Hılgard, CHOLLGa IN Dionystt T’hracıs artem Gr AM-

matıcam. (Grammatiıcı (Graec]. Pars Vol HD Leipzig 1901.: XXXIX,;
» Vgl M Vogel-V Gardthausen, 334

5 Jernstedt, Porphyrısche Fragmente altıschen Komödıen (russısch).St Petersburg 15 253 und 2658 (vgl den Artikel desselben Zum
Psalterium VON Porphyrius Aaus 562, ın der Zeıtung des russıschen
Kultusministeriums, Novemberheft 1554, Abteılung für klass Philologie.

23—35 Vgl Vogel-V Gardthausen, &. 150 und
136 (vıelleicht ist der chreiber "Thomas des Uspenskyschen Psalteriums
miıt dem desselben ıdentisch).

Vgl Franz Rühl, TDie atıerung des Usnenskyschen Salters iın der



ENG; ber dıe Person und dıe Natıierung des Malers Kmmanuel,

Iın der K Offent] Bibliothek Petersburg (unter No
befindliche Psalterinum orphyr spensky geschrıeben hat

Zium Schluß Se1 INr gestattet, etwas Negatıves uüuber den
Ich ihaler Emmanuel T ’7anfurnarıs vorzubringen.

namlıch nıcht fUr ıdentisch mıt dem aler KEpuayouhh Adyı
T OdÖNG. Eın Werk des letzteren ist das einst 1m Privatbestitz
des Kırmınmn befindlıche schone Bild, das en eiliıgen
Mercurius darstellt, w1e Kaılser Juhan en Abtrünnıigen
mıt der Lanze dure.  ohrt Das Biıld ist schon kurz Ol

Lacro1x! beschrieben worden. uch ordiıer? erwähnt das
Gemälde, dessen Künstlerinschrift folgender (xestalt
mıtteilt

yeLp Etpayoveh TOL AauTtoayoD.
Anfänglich dachte ICH, dalß AdutToayoD vielleicht sStatt LOVC-

Y OU verlesen SEe1 und siıch dieser 'Etu0youhA L0VAY OC mı1t
Emmanuel T’zanfurnarıs iıdentıihizıeren heße ach Faksımiles
der Inschrift gylaube ıch jedoch lesen mussen:

Xe‘v.p KErwavooh A TOU AautTodö0u.
Jedenfalls haft Prof. Lambros mıt Unrecht diesen aler,

den Aaproayös(?) nennt, unter dıe byzantınıschen Kunstler
(wenngleich mıiıt der Bemerkung „AyVWOTOV (  X N  CT T O0 TNS
ah6oswc LET QüTtTV*) aufgenommen. * Denn dıe kunstlerische
Ausführung des Bıldes owohl W1e die Hormen der Inschrift kenn-
zeichnen es deutlich als eın Werk des E Jahrhunderts.
uch Lacro1x 1ist, der Meinung, daß dem 1 Jahrhundert
angehort, w1ıe Prof. Lambros be]1 autmerksamerer Beachtung
dieses beiıden Autors hatte lernen können.
Byzantin. Zenrvtschrauft, Bd (1393), 58585— 58 (vgl auch Rühl, Chro-
nologıe des Maıttelalters und der Neuzeıt. Berlin 18597 Vegl
Nix00 EN, Un manuscrıt des Meteores de l’an VEC unNne Etude
SuUur les MaNnNusSCY1LLES date. du XE SLCCLE In der „Hevue les FEitudes
Grecques“, AAVL, 1913 (Nr. 116), 64 f 711

de Ia Renatssance
Lacro1x, Vie miılıtarıre el velıqreuse Moyen ÄAge el VE  uE

Parıs 1675, 441
Bordier, Descrintion des neEINLUrES el AULVES ONrNEMeENTS CONTENUS dans

les MAanNuUusSCYTAES QrECS de la Biblıotheque Natıonale. Parıs 1553, und DU
3 E0C N VOLYA LV Bd (1898), 286928



Konstantın und Helena aut eiNnem griechischen
Hostienstempel

Von

Monsignore Dr ar Marıa Kaufmann

Diese Zeilen mochten ehbenso interessante WI1Ie dank-
are Aufgabe Aahregen, namlıch Stucdıum der alteren OT1€]-

talıschen Hostienprägeformen und ihres Hgürlichen chmuckes,
SOWI®eE ıhres Verhältnisses ZU anderen Brotstempeln en
111 Agypten ıI ogrober an vorkommenden altkoptischen
Kulogien- el  rot- und Festbrotstempeln

NI dieser nregung x10% DELK große Holzform
e1iner Sammlung Ks 1sSt e1N won dem Anfang des
Jahrhunderts angehorender gyriechischer Hostienstempel AUS

dunklem ELOIZ, den ich 11 eE1N€ orjientalischen Bazar ON

SiIiNeETN Händler erwarb der nach Ner Aussacve namentlıich
ıe nahe Inselwelt der Aegaels ach Ikonen und ahnlıchem
abzustreıfen pfle2t Die Prägeform IST, eE1INn volles (OQval VON

CIM Hohe €  1 18.5 breıte, ıhre Rückseite bıs i1t
Der zı ındrısch heraus-den Y1 tellerartıo abgedreht

stehende Griff 1057 6> C entspricht se1iNnen Orval
LWa der Hauptform des empels

Kın hoher, teilweıse Zzerstforter Steg umrahmt dıe Vorder-
se1te, auı der sıch kräaftigem Rehef HN Kreuzform e
setzte rhohte 'Teıle VO  B: der Grundfläche UnN! den ihr Vel-

t1ıeft angebrachten Inschrıiften un Bıldern bheben
Soweıit dıe berfläche nıcht verschlıffen der abgesplıittert

1S%, lassen sıch gch Spuren VO W achsglanz ieststellen, 180
VO  a} der chemaligen Henutzung der Korm, dıie VOT dem (rze-

Von den erhohten, WI1ICbrauch eingefettet werden mußte
a lles ıbrige Kerbschnittechnik hergestellten Partien hat
der mıttlere 'Teıl ovalrunde Worm, alle übrıgen en
nahernd uadrate Dıie Bestimmung d1eser separıerten



Kaufmann

und herausgehobenen Stücke, der ALVOL, WAar un ıst, ın der
oriechischen Kırche bekanntlich dıe, 1ın der Prothesis heraus-
geschnıtten und pIier und Konsekratıon VOTI'-

hereıtet werden.
kıne VOoON 7Wel Stegen un dazwıschenliegendem Zacken-

kreis gebildete mrahmun umschließt den miıttleren ALVÖC,
der oleich den übrıgen un gleich der andhabe Iın
ahnlıchem quadratischen Rahmen dıe v  an eıner Kreuzkerbe
1n vıer 'Telle getrennten Worte I XE 1ın Spiegelschrift
ze1gt. Die Kerbe erleichtert dıe hbe1ı der Konsekration übliche

A I  r Z
„n  eiknatha LD A A

\ x4l  4b  ( /S a D D_ ]!<

KrıS

%  4  1 >

7|

Hostienprägeform AUuS dem grıechıischen Osten.

Irennung dieser 1]er eıle, VO  ; denen | ın den eicCc kommt,
dem Klerus un der est den Lalen gvereicht wırd
Vertieft In der Grundfläche der Holzform erscheimen dıe

Brustbilder VO  s 1er gekronten Gestalten, alle UrC einen
Der Busto SEetZoroßen, kreisrunden Niımbus ausgezeichnet.

jeweıls mıttleren Hostiendiskus un verläuft bıs ZU

Kandstez zwıschen je ZzWe1 der übrıgen A{LVOL. Rechts 1mMm
Abdruck, Iso ınks auf UunNnsSeTEeIN erDI1C INnan den lang-
bärtıgen Busto Konstantins, identihzıert ALLC dıe Spiegel-
chriıft AT 1(06) eZwW. KUW(voTtavVtLVOC) Seiten des Hauptes
Der Kaılser ıst In seinem rnat dargestellt mıt ndeutung



87Konstantın und He.lena auf einem %riechischen  SE A GTA NS UZE  Hostienstempel.
des spangenbesetzten Mantels eın längliches (z+esicht UM-

wallen Locken, deren ulst der einen Seıite ehbhaft dıe
Haartracht manches gyriechıschen TATAC erinnert. Der
schwachgeteite art fAallt o’latt era AUTtT dem Haupte
ruht dıe mıt Z7We]1 ausgabelnden TeEeUzZenN besetzte ar0oCcC  rone

Das dem K alser gegenüberstehende Brustbild ist ach
uUSWEeIs der Inschriıft AT (la) EA(E)N(N). Ihr spitzovales,
lockenumwalltes Haupt ziert eINe fünfzackıge hbreıte Krone.

Als Gegenparte diesen Kıguren erscheinen unten ın
entsprechender Anordnung Zzwel weıtere gekronte Gestalten,
eınes alsers und e]ıner Kaıserın, dıe hıs auf unwesentliche
Details, 2i, dıe Mantelzıer SOWI1e be1 der weıbliıchen e
eLWwWas abweıchende Form der Krone, den soeben beschriebenen
oyleichen nd deren Beıischriften AT 1(06) S9FA bezw. AT (1a)
FAP lauten.

Das Auftreten Konstantins und se1ner Mutter autf der-
artıgen Prägstempeln hängt ohl CHS mıt der 71

Sammımen, welche ihnen dıe orjentalısche K<ırche hbe]1 der Kreuz-
erindung zute1nt. Wiıe dıie alte un NEUETEC Bildersprache’
dıe beıden (+2krönten Seiten des TeUzZeES darzustellen
pHeQ2T, erscheinen 1E uch 1er 1n V erbindung mıt der
Kreuzesform der fünf A VOL.

Außer armenıschen Stempeln, as Bild des Herrn
legentlich vorkommt, weıst, soweıt ich testzustellen VELMAS,
keine andre orjlentalische Kirchengemeinde ngürliıchen CDMUCK
auf. Man beschränkte sıch auıtf Symbole nd Inschrıften. DIie
koptische Kırche spezıe egnugt sich mıt einem AUS vıelen
TeUzenNn zusammenYesetzten Kundstempel. Das Quadrat der
1er mıttleren Kreuzchen, das ICBOAIKON ÖSESTOTLXOV GWLA
wırd ZU Eintauchen ın den Kelch reserviert un en
SGahzen Stempel au e1n Spruchband mıt dem 'Lexte

KYDIOC CABEOWT iın nNneueTeT eıt

LCXY POC 9FOC

RA l San  i Vel. hıerzu Baumstark, Konstantıinzana AUS syrıscher Kunst und
aturgıe ın der De Waal-Festschrift Konstantın der VO, und SeCINE et. Frei-
burg E: 1913, ZURZZU5A SOWI1e Johann Georg, Herzog Zı Sachsen, A0N-
stantın der rTO und dıe Al elena IN der Kunst des chrıstlıichen Oruents, ebenda
A
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Katalog christlich-arabischer Handschriften N Jerusalem.
Ahschı Abschriuft (wann, WO, wem ®) bes Hesitzer BI(T) Blatit;

(bezw &  er Kınhnd Gesch Geschichte YSCNHT Niederschriauft
(wann, V SC Nachschriüuft Schm Schmuck Schrt chrıft
Zeile(n) Zstd Zustand

Die Maßanoahen vemacht bezıiehen sıch auft Blattgröße und Textspiegel

Dıie arabıschen Handschrıften des melkıtıschen
Seminars S Anna der Weıßen NV.äter

IBDER 1]1e1 beschriehbene Handschrıiften Korpus verdankt NT
stehung dem löhliıchen sammeleıfer des hochwiüin digen Herrn ]') Super101
Federlın durch dessen dankenswertes Kntgegenkommen 190881 e 1n
ventarısıerung desselhben deı Zıent V OTL ()ktober 1910 bıs M ärz 1911
&] möglıcht VW ul de Der gröbere 'Teıl de1 Handschriften stammt A  N

dem I1uıbanon nd dem nördhlichen Dyrıen, WO S16 Famıilien- und
Bekanntenkreisen de1 Ziöglinge des von F WFederlın geleıteten Ssem1ınars
gefunden WUul den

Dıe DdDammlung hietet. eE1N ziemlich getreues 3ld Vo der relig1ösen
I1nteratur der Melkıten 1111 17 un 18 Jahrhundert neben den oblıgaten
lıturgischen (+ebrauchs- un Handhüchern einschheßhch der gleichfalls
de1ı Luturgıe d1enenden Patrıstica, un neben Anzahl
orıg1ineller bodenständigel Elaborate viele Entlehnungen AUS dem A bend-
lJand näherhıin Frankreich durch V ermittlung der Miıissıonäre nd
Missionsschüler Dıe wertvollsten Stücke sSiınd das pseudo athanasıanısche
„Buch des DBeweıljses“ 50) nd dıe für dıe syrısche Kırchengeschichte
überaus wıchtige Aktensammlung des ZU (+allıkanısmus hınneigenden
IDzhıischofs (+er dam 70)

BHezüglıch der äußeren Beschreibung der Handschriften bemerke
ıch, daß, soweıt nıcht anders angegeben, dıe (jodıces von gewöhnlıchem
Papıeı und gutem Zustande erhalten siınd un dıe Schrift unvokalı-
qs1ert 1ST. Im übrıgen IST. Ahlwardts Katalog der arabıschen Hand-
schrıften de1 Königlichen Bıbhothek ZUu Berlın ZU Vorbild g_
10171716€611 asselhe gılt von den zweıten eıl beschreibenden
Handschrıiften

271 Bir 4O Zln Zstd Die erste Papıerlage
(zwıschen Bl u Bl Blr 1 D7 sınd losgelöst anfangs SGAT StOCKk-
Heckıo EKbbd el sehr schadhaft Schr Kleın fett 153| 270 M1 Karrıka-



SOMitteilungen

turen Abschr 11 Chr Jusut sSauwän fr den Priesfer Butrus den Sohn
des Huüurı Butrus

Z weıter Band der heılıyen chriften des Alten
Testamentes (sOo der ıuınfmal OIl verschledenen Händen
wıederholte Titel B

Buch Judıith begınnend m1T dem Keste des Kapitels
(Bl (a 8 Ksther (Bl 8b 23°) ‚Joh (Bl 24°  53°)

Sprichworter (Bl e 8° 9) Koheleth (Bl 99 838°)
W eisheit (Bl 88 — Sırach (Bl 106°
Isalas (Bl 14.9” ‚JJerem1as (Bl 904
» S 8D Zıln 15><91/2 12><61/2 Zstd Der verloren YEYANZENE

Anfang 1sT M16 B e TSetzt Ebd Schwarzes er M1 eingepreßteı (70ld-
D  NI leiste A leın Abschı Nachschrift (Bl 1—7) J h

Das Buch Jesus Sırach (in Abschnitten)
3 — 58 Blı Folho 18 1 29><221/2 Modernste Hs 111 starkem

Halhblederhband sSchr ır0ß und kräftio Abschı Marz 190 e  S 611e S hıb
Fa Mart 1695 11 un Aatierten H (des S Marl  usklosters der Jakobıiten 111

Jerusalem IV  ] Nı r (ler „L1terarıschen Hss E dieses Klosters (Dn (n 11
(1912)

Krklärung des Hohenliedes Ol} heiliıgen Gregor VO

Nyssa
120 Bı olı0 209 Ziln 0  2 201/2 241/9 16 Zstd Dıe te haft

b6! q{ 1 Aur chgyeschlagen Schwarzes Lieder ML1% Pressun 5 ( h1ı K leın -

wandt SChHhWATZ und TO% Nı ( C h1 1826 VONLN Ajub sabb Mönch des Y
löserklosters Oktober 1828 em Priester Ehas desselben Klosters Kopisten
uberreıicht I 2(L b dıe Konsekrationswoln ve

Kommentar ZUIN Johannes vangelıium OIl Calmet
dem Lateimnıischen ubersetzt VO  — dem urı Saba 10L

(melkitischen) ONC des Krlöserklosters (Der 9 Muhallıs be1l
InhaltsverzeichnısDaldä) Maı 1526 (Bl 4B. 7b

der 2l Kapıtel 4:'1‚_ b 'Text Z 16°
— 610 Blr 1' 25 Zln J0 ><20; Zstd. sechr UT, Starker,

brauner Liederhband mM1 Pressung., Schr. Kleın, sehr gleichmäßig, schwarz und rO  &+
Ahbschr. September 1786 vVvon Antün, ohn des verstorbenen Hannäa
Bes a,) Der Priester (+ermanos Hauwä (1 9:>) schenkte Bruder Nasr-alläah
Hauwäa (BI 610°) K1as Antün Hauwäa 1833 (Bl _°)

Kommentar ZU und 1 orınther T1e CJ
Cornelius Lapıde (é ;s.£.\ Aa S, AuS dem Lateinischen
uübersetzt VON dem (xelehrten ‚Jüsuf ıb r&1s, maronıtıischen
Priester ale T 1715 Chr auf Kosten des „Iirommen
Mannes“ 1ha  AI Farhät. des Maroniten, VOL ale



Mitteijlungen.

19 Bı ( -Foho 31 Ziln 24 *}  16 Zestd Schr OT, NOC. 1111-

benutzt = Starker, TOTteT Lederband M1T Pressung CANT ehr revelmäßır
und gefallıg Sseıiten- und Kapitelüberschriften, Schrifttexte, ıhlworte und Zaffern

Abschı D Marz 17977 VO  - Juhannä ıbn Antun1’01 Rande Biıbelverweıse
(+adbän VO:  e ale oriechisch-katholischen Bekenntn1isses (Bl

Yıwelıter T 811 des Kommentars ZU Matthaeus-
Evangelıum (Kap Cornelıus Lapıde,

Rn 166
Kommentar ZUM Markus KEvangellum, 169”

hıs 191°?* (Der Ubersetzer 1sSt 11 beıden Stücken nıcht S
nannt.

—— 994 BIr Folıo AAr Nn. 311/2><22 23119 >< 43. Sehr UT,
Starker, schwarzer Lederband mi1t Pressung. SCcHhr. w 1e€e 111 Abschr 25 Sep-
tember 1794 ‚6® Rabbi  ar Juhannä ıbn Antüun Gadban, grıiechisch-
atholischer Natıon ale (Bl 2292 ?) Notiızen (Bl 223 °): Ahbdalläh ıbn Antuüun

adbän gyest Okt 1789 Butrus ıbn Antün (+adbän gyEest 29 Okt 17953 Antüun ıbn
N1 mat-alläh (4aC  an yest 28 NOV 1801

Kommentar ZU as Kvangelıum : Cornelius
A Lapıde

23 Blr G -Wolıo0 Zılnm 341/2><2 sehr vout Ebd
w16 Ahschr J  { MaıStarker, dunkelroter Lederband M1 Pressung

1795 Du ka da 1209 VO  w demselben W16e6 und (Bl 2287)
Kommentar 7A1 Johannes Evangelıum O11 Cor-

nelıus Lapıde.
208 Bir Gr -Wolıo0 Zıln 381/2 >< Zstd enr N ıe

z Starker dunkeher Lederband m1ersten BT . unteren Ende Heckıo
Pressung? Schr W16 Abschr 53 November 1798 VO  H$ demselben W 16

Kommentar AUL pokalypse VO Cornelius La-
ach der VO Kopısten Magaämen abgefalten Vor-pıde

rede (Bl 1b 3°) ist, der UÜbersetzer der maronıtische ejehrte
nd Priester JA ıb Gir&1s von ale „der Schatz SeEe1INer

maroniıtischen Konfession und dıe Lieuchte der romıschen
Kirche (dAssboo 7! SA Ag y A vgl oben

3792 numerierte Textseıten, WOVONN 19 Blı fehlen Kl c 1618 Aln
15(16) >< 10 Zstd Es fehlen die Bir mM1% en Seıten -  , 169—176 1833— 184

193—196 211— 214 S E S 251 254 269— 0270 079 280 09— 310 313 314
\ 318 359— 360 vıele Bı sSınd l0se EKbd appe NT Liederuberzug, sehr schad-
aft, Schr. e1n, gyleichmäßig, WECNH1Y vokalısıert, SChHhWAaTZ und TOTt e aCcCNsCHT

(Anfang des Jhs.) s32 kräftig, lang YEZUYCN, Abschr In der Nacht des

onntags März, des Yestes der 4.0) artyrer 7156 1628 iM Chr.) Ol

“"Abd a |-Masıih, melkıtıschem Priester AuUuS Amid.
Alttestamentliches Lektionar für Offieium und Maesse

fUr das Triodion (S 245) fUr das Pentekostarıon



91Mıtteilungen,

(S 24.5 262) für die esttage der Heıilıgen (S 263 371),
4) für das Commune Sanctorum, C Z1LAaLLlONSWelse (S 504
bıs 372)

11 208 Blr (41  J Textseıiten) Folıo0 25 Ziln 0a< 17 Zstd
Vıelfach StOC  eckıg Ebd Neuer tarker Halblederhand rToß WCNH19 vokalı-
S1eTrt Abschı 17

Kvangelıar Lecti0 CONTtINUaA, beginnend miıt Joh
(Ostern); dıe sonntäglichen Perıkopen en beigefügte Kr-
klärungen (S . 5); 32) für das Froprium Sanctorum (nur
mıt Berücksichtigung der Hauptfeste) un die unbeweglichen
Herrenfeste (S 316—392). 3) für das Commune Sanctorum
und hesondere Anlässe (S 394 415)

12 145 Bı (281 Textseiten) O10 2 Zin D< 21 23 Zis Nıcht
est 11l ınband e ersten Blı Anfang und dıe etzten Blı Knde
lose und schadhaft O vıelen ebrauch seh1 beschmutzt Ebd Holzdeckel M1
‚eder überzogen, sehr schadhaft Schr üchtig, 11111 gyroßen en IN17 blasser Tınte,
Überschriften und Interpunktion rot auf den ersten und etzten Seıten verschıedene
Schreıb- und Federproben. Abschr. 26 Maı 1767 Ol dem Priester Mih  a  a C K 5 LA
Butrus LU sıch selbst IS er sıch gerade Haiıfa aufhıielt

Kvangelıar für das \ Kırchen)Jahr, eingeteut W1e 11
| A 78 me1ıst E m1t. KRückverweisung

117 dıe identischen Perıkopen der lect10 CONtINUA; S 79
bıs 289 gleichfalls NUur zitatlonsweıse

074 Blr olıo0 “() Yılm 9 3 >< 13 Zstd Schlecht Avl
den Käandern, namenthich 5ß des Bandes Z VOI1 Wurm tark zerfressen
dıe ersten Bir sodann mehrere YY N V O11 spatereı and erganzt, sehr
schmutzıg und HNeckıg Ebd Mit er uüberzogene appe, sehr schadhaf SsSch)r
Sorgfältig un gleichmäßig, ıel vOokalısıert schwarz und TOT. schr Oktobe1

26 Muharram al-haräm S1C 1103 1691 Chr.)
Lektionar N Perikopen uSs der Ampostelgeschichte un

den Paulinen (IoaEamr6otolas) für jeden ONN- und HFerialtao
des Kirchenjahres un das Froprium Sanctorum, ZUMMM 'Teıl
mI1T Krklärungen.

Blr 40 15 Ziln 181/9><121/9 141/2 >9 Zstd Schlulß VOoO
vıelen Gebrauch durchweg beschmutzt KD Moderner Halbleinwandband SsSchr
Deutlich schwarz und TOt Abschr 13 (?)

ıturglie des h l Basılio«s „d1e gefejert wırd allen
Sonntagen des heiligen Fastens, den Palmsonntag AUS-

Q  9 ferner gyroben Nonnerstag, großen ams-
Lar den Vigilien VON der (Üeburt (Jesu) un Kpiphanıa
un HWeste des Basılios, ANZCN Iso zehnma GG



Q ET TE  Mitteilungen.f
BKlr 4.0 17 J1 DA On 141/2.><9, Ziemlıch abgenutzt,

mehrere BIr losgetrennt ; vıele schadhafte Stellen des Papıeres sind überklebt; VO1L

ehrauch vielfach schmutzıg. Starker, TOtLeTr Lederhband m1t ZALLIL YTeıil -

gyoldeter Pressung. SChHhr In Bl Q9— 130 (Nr »  —9 eEtwas kleın, regelmäßlie, das Ar

wen1g vokalısıert, SChHhWATrZ und r0%. Dieser Teıil hat reiıch polychromıerten Schm
miıt Kopfleısten, Vignetten, Inıtialen, Randverzıierungen und dreı Vollbilder (Bl 44'|)
Chrysostomos, 71 Basılıos, 102P Gregor10s); BL 3 91) gy1ibt 117 exX e1ıne ILllustration Zı

Prothesıs. Abschr. m Jahre F7E (Bl 117°). 1, Chr (Bl 130°) [0201 Kljas,
Priester und ONCG ı1n Tarabulus. 151 r  —m‘ und BI w Aren ursprünglıch
hbeschrıeben und wurden ın SC m1t NT 1—10 versehen. uf Bl &« wıeder VOL

anderer Hand ıne griechıische Stelle 1n arabıischer Schrift.

Lturgık N, griechisch und arabısch.
Rıtus der eıhen des Anagnostes, Hypodiakons, rchi-

1akons und Priesters, (Bl __93) (xebete der

AYDUTEVLA für dıe amstage, ausschließlich der Osterwoche, teıls
AL teıls parallel zweisprachıg (BI 9*—25°). (+ehete
des Orthros fur das e} Jahr mıt Ausnahme der (Oster-
woche, oriech. und 7 m (Bl 25°—36”). Rıtus der Anlegung
der priesterliıchen (+2ewäander mıiıt vorausgehenden Bemerkungen
über dıe geistige V orbereıtung des zelebrierenden Priesters,

Rıtus der Prothesıs, orıiecCh. und AL5 i (BI 7a.  39°)
(Bl 9d.  44°*) Liturgıie des hl Johannes (Chrysostomos),
oriech. nd Al (Bl 4150° unbeschrieben). ıturgıe
des nL Basılıos, orLECh, nd O (Bl 72°—100°). ıturg1e
der Proeg1asmena nach dem Gregor108, oriech. nd

(Bl 0*—117°). Rıtus der Kommunıion (petahOne) mıt
verschiedenen (x+ebeten heilıger Väter, (Bl —13
10) 'Atrohuoeıe den Hauptfesttagen, oriech. (Bl
11) Rıtus der el e1INes Chorepiskopos, AL (Bl 31°—132°).

4° 18—19 Zln 1 Die etztenS57 Blr
() Blr l1ose 1171 Einband; vielfach stockfleckıg und VO' Gebrauch sehr schmutz1g,

Kleın und 1L11-s appe mı1t schwarzem Lederüuberzug, sehr schadhaft
Abschryleichmäßig, sSCcChWAarz und TO  S Bl. ın Kolumnen geschrıeben.

Nachschriuft (Nr. 10) jünger, esCc „Dieses SI (KXOVYTAKLOV) xzaufte
mM1 seınem der Priester Mıchael, Sohn des Priesters Müsäa ıbn ‘Id-hbafära AUS

dem OT Miımas, ın Damaskus” (Bl 80*) „Zum Gebrauche Ur den Priester
Däwud G amäl, Basilianermönch, und nach seinem ode für die utter der Mönche”

dhie Kongregation; T der Innenseıte des hiınteren Einbanddeckels).
Liturgikon (zum großen Teıl wWwW1€e 15.)

’Ayourtvid (Bl __9b) Orthros (BI 9”—17”). Be-
kleidung un Prothesıs (Bl L7  24”) ıturgıe des hl

Chrysostomos (Bl 25°—43”). Liturgıe des hl Basılıos



93Mitteilungen,93  Mitteilungen,  E  A  S  (Bl. 43°—58%).  6) Liturgie der Fastenzeit (Proögiasmena)  (Bl. 58”—68"”). 7) Kommunion (Bl. 68”—77*). 8) ’ArohÖseıs  (BL. 77”_—79*).. 9). „Wisse, daß alle griechischen Christen die  Gewohnheit haben, an den ausgezeichneten Festen und an den  Festen der Martyrer gekochtes Getreide in die Kirche zu  bringen, damit es den Segen empfange durch Vermittlung  desjenigen, dessen Gedächtnis gefeiert wird. Diese Gebete sind  hier niedergeschrieben, damit sie in den Ländern der arabi-  schen Sprache benutzt werden .  %; folet damn der. Text  (Bl. 79*—81°). — 10) Beigaben: Gebet zur Wasserweihe  (Bl. 1°); Gebet über die Ölzweige am Palmsonntag (Bl. 81”  bis 84”); Mapaxkyon über Kranke (Bl. 85*—87”).  17. — 38-+VI Blr. 8° 15-+ca. 14 Zin. 141/2><10; 10><6 bezw. 12><7., Zstd.  Ziemlich lose im Einband. Bl. 36—838 und I—VI als Ersatz des verlorenen Schluß-  teiles angeheftet.  Ebd. Mit Leder überzogener Holzdeckel.  Schr. (von I) Sorg-  fältige Minuskel; Initialen und Überschriften goldgelb. Abschr. 15. Jh. (*). Nschr.  19,. JB  I. Auszüge aus dem Typikon für die Char- und Oster-  woche, griechisch.  1) O xayvov tO äylw xal peydiw caßßatw (Bl 1°—3*,  4”—12*). 2) Kavov 746 Xpıotod dvactdoews tod Ildoyou (Bl 13°  bis 25°). 3) Ai ®paı tHc dylas EBöopdönc tod IMdoyou (Bl 25°  bis 27”). 4) Eic thv heıtoopylav T& mapövta Ayvriwwva (Bl 28°  bis 33°). 5) Xepovußıxöv tod jueydiou caßßätov (Bl. 33*—33”).  6) Eöloynrtdpıa Avaoctdoews (Bl. 34°—38*, von Bl. 36 an Nach-  schrift).  IIl. Bl. V*—VI* Horologion für Ostern (ge»°—“ Sla M  Asad|), Auf den übrigen Seiten verschiedene Gebetsanfänge,  Schriftzitate u. a. ohne Wert.  18. — 205 Blr. (416 Textseiten, wobei die Zählung von 42 auf 53 überspringt).  40  18—22, bezw. 15—18 Zin.  20><12; ca., 1611  Zstd. 3 Fragmente, schlecht  erhalten; sehr vergilbt, schmutzig und fleckig. Ebd. Ganz lose und zerrissen; ur-  sprünglich aus zusammengeklebten Papierblättern und darüber gezogenem dünnen  Leder, so der vordere Deckel aus ca. 15 Blrn. aus yverschiedenen arabischen liturgi-  schen Hss. des 16. und 17. Jh., der rückwärtige Deckel aus 4 Blrn. ebensolcher Art  und 12 Blrn. mit armenischem liturgischen Druck in 12°.  Schr.  Schwarz und rot.  Die ursprünglich unbeschriebenen -Seiten am Anfang und Ende, vielfach auch der  Rand und S. 291 u. 292 sind mit Schreib- und Federübungen u. dgl. häßlich yerunziert,  Abschr. Von I, IV.u. V.: 18, Jh. von dem Priester Jüsuf; von II. u. IIL: Jahr 7215  Ad. (= 1707 n. Chr.) von Nasr-alläh, Sohn des Lehrers Ibrahim, aus Lydda bei Jeru-  salem (S. 144, 242, 257, 290).(BI 43°  58”) Liturg1ie der Hastenzeıt (Pro@&giasmena)
(Bl 58°  68”) Kommunıion (Bl 68”  {1°) Atohboeıc
(Bl 77 —79°) „ W1Sse, da alle gyriechischen Chrıisten dıe
(+ewohnheit haben, den ausgezeichneten FYFesten und den
Westen der artyrer gekochtes (z+etreide In dıe <ırche
bringen, damıt den egen empfange durch V ermittlung
desjenigen, dessen (+edächtnis gefej]er wIrd. Dıiese (+ebete sınd
1er nıedergeschrieben, damıt 1E ın den Ländern der arabı-
schen Sprache benutzt werden ... OL& annn der ‘"Lext,
(BI 19  81”) 10) eigaben: ZULF asserweıhe
(Bl E Gebet über die Ölzweige Palmsonntag (Bl 81”
bhıs 84”); 1 Topaxhhon ber Kranke (Bl 5%*—87°),

Blr 80 —A Ca Zln 141/2 ><10; 10><6 eZW,  f Zstd
Ziemlich lose 1 ınband Bl. 36—38 un HZ als Krsatz des verlorenen Schluß-
teıles angeheftet. Eb  Q Mit er uberzogener Holzdeckel Schr. (von Sorg-
fältıge Minuskel ; Inıtıialen un Überschriften goldgelb. Abschr 15 (?) C

Auszüge AUS dem Typıkon für dıe Char- un Oster-
woche, oriechisch.

XCOVYMV TW S-  s  v /L WEYAAW caßBatı (Bl 1%*—3*,
4”—12°). K av  (DV TNG Ä DLGTOU AVvastAÄcswc TOLD I1&oyou (BI 13°
bıs 25° A  WOAL TNS _  v éßöopo'zö?]é TOU 1 1&cyou (BI AA
bıs 20) E  G TNV ÄSELTOUOYLAV Ta TADOVTA AyTLOQWVA (Bl D
bıs 33°) Äepovußıxöv TOU LEYAAOU csaßßätou (Bl 38*  I  92  3°)

FüloynNtdoLG AVAGTAGEWL (Bl 4A 38° ÖNn ach-
schrift).

11 V3a V IS Horologion für Ostern an s ‘3‘“’ x \

A3l), uf den übrıgen Seiten verschledene Gebetsanfänge,
Schriftzitate A ohne Wert

B Ir (416 Textseıten, wohbel diıe Zählung VON 42 auf überspringt).
4.0 18—22,; Dezw. 15—158 Ziln. G CL, Zıs Kragmente, schlecht
erhalten; sehr verg1lbt, schmutzig und fleckıg. Eb  D (Ganz lose un ZeTTNISSEN ; Ur-

sprüngliıch ALLS zusammengeklebten Papijerblättern und daruber EeZOgENEM düuünnen
Lieder, der vordere Deckel Blrn AUS versch.ıedenen arabıschen lıturg1-
schen Hss des 16 und 17 JN., der rückwärtige Deckel Blrn ebensolcher Art
und 19 Blrn mit armenıschem lıturgischen ruck 1ın 1929 Schr Schwarz und TOT.
Die ursprüngliıch unbeschriebenen Seiten AL Anfang und Ende, vıelfach auch der
Kand und 091 Un 299 siınd mı1t Schreib- und Federübungen U, del häßhich verunzılert.
Abschr. Von Ka U 18, on dem Priıester Jüsuf; IL 158® Jahr 7215

(= EL 1 Chr.) von Nasr-alläh, Sohn des Liehrers 1brahim, us Lydda be1l Jeru-
salem (S 144, 242, 207, 90)
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Lıturgica:
S[ 5O—— 144 Horologion, AUuUS em Griechischen

uübersetzt VON Meletios, Maträn VO  } ale I1 14592006
Troparıen fr a ]le Heıilıgenfeste des griechischen ırchen-

I1L 993 {f. Troparıen und Kontakıen des Tri0-jahres.
dıon un des Osterfestes, beginnend mıt, dem Sonntag des

3095 Yeilen est elınNnesPharısäers, unvollständie.
(xebetes 205 —41535 „Ordnung der (Gebete“ VOL Kmpfang
der hl Sakramente.

80 Zln143 Bir (dıe ersten Bir. nıcht numeriert). 16><10°/2;
10 Zıstd. Der Schluß Schwarzes er mıiıt Pressung; SCcCNaAa:}  1aft
Schr Kräftig, SCHhWATZ un TOT. AÄAhbschr Eın nıcht näher begründetes
Datum 2a9 eptember 1783 (Bl 1°)

Fragment eINeEes Horologıon: D_G6? VO damstag
des Lazarus bhıs Z ogroßen Damstag, 117  9b
beschrıeben, 902  3b fur den Ostersonntag, unvoll-
tandıg

190 Bir. (280 Textseiten). YFolıo Kolumnen mit je 3 Zıln.
Vom Einband losgelöst. Anfang un: Ende fehlen, uch SONSt ucken-

haft, VO vielen ebrauc namentliıch AaAln an beschmutzt, stockfleckıg. bd
appe miıt schwarzem Lederüberzug, schadhaftt. Schr. Zaemlich regelmäßig, schwarz
und TOT. Abschr i8-JIh.

Fragment eiInes ktoichos est der Sonntagsvesper
ach em ersten 'Ton (S 1: annn dıe Matutıin (LEGOVUXTLAOV)
des Sonntags UuUSW ach Schlu ß der damstagsmatutin IT
vierten 'Ton nat 276 den Kustos: „Der füunfite 'Ton.“ Ks
OL ber DL 08 das Kxapostilarıon fÜr dıe ANT-
erstehung, verfaßt ON dem Kaılser Leon, dem Philosophen,
unvollständıe.

21 156 Blr Foho Kolumnen mıt ]je 25 Ziln.
Vom Eınband losgelöst, e letzten Blr Yahz lose und zerrT1ISsen, VO Gebrauch AI

an sehr schmutzig. K A appe miıt schwarzem Lederuberzug, schadhaft Schr
Sehr flüchtig, ungleichmäßig, SChWATZ und ro  C Abschr Freıtag, 12 Januar 1850

‘1011 I1brahim, Sohn des verstorbenen Hürı Jüsuf ıbn brahim an-Nasr S dem Flecken

Ziweiter el der Para ( L.)LA$ der
toi1chos, enthaltend dıe Oiffizıen des füunften bıs achten 'Tones.
(Bl 19- iın Nachschrift.)

104 Bir. Folio Zwel Kolumnen mıiıt 7je Ziln. 31><201/2; std
Schlecht; der Schluß Die letzte Lage lo0se, Sehr 1el stockfleckig nd be-
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schmutzt bd Dıe VO  - schwarzem Lieder uberzogen appe 1st AUS viıelen
Sch! Y'luchtioekleinen ucken arabıscher Hss zusammengeklebt sehr schadhaft

ber deutlhich schwAarz und TOL Abschı N des 17 oder Anfang des 18 J h

a 1 dıon, unvollständıg
—— Blr 40 Kolumnen 1G ] 20><131/2 Zstd

Kın yroßer el Anfang dıe Bir wurden eım Kınbinden stark
geschnıtten. Bl 173 und 154 moderner Krsatz. (anz schmutzıg und Heck1ig.
Schwarzer tarker Lederband mit Pressung. SsSchr Unschön, ungleichmäßig‚ schwarz
und rOLT:. Abschr Donnerstag, d WYebruar 1751 fÜür den Hürı (Airdis Aö (Bl 2015

ragmen T’riodion begınnend mıt der V esper des
Fastensonntags und schließend mıt dem Offiziıum des oroßen

Samstags (Bl Z 193 Dazu Photagogika 195 195
nd Sticharıa (Bl 195?® der WHastenzeıt

» 131 Bı oh0 17—19 Zıln 20U >< 12 U DEN Yı ecC.
den Rändern VO W urm stark zerfressen Der oyrößere e11 fehlt dıe etzten Blı

1UL este WYehlt Schr Seh1 sorgfältig'; dıe Größe wechse oft
SCcChWAarz un TOL Abschr Begonnen Neumond September 1653 (Bl 13. es,
Mihä 11 ıb Butrus (Vorsatzblatt)

KFragment Synaxarıon der oriechischen Kırche
VO September bıs Anfang November.

» Bir (132 Textseiten) 40 ”1 Ziln E 141/2 5  2 Z 1082 Ebd
Schwarzes er M1 tiefer Urnamentpressung Schı Ungleichmäßi Auchtioe
schwarz un TOT. Abschr Wende des A 19

Kuchologıon fur den (Q+ebrauc 1Nnes 1SCHNHOIS
ach dem Kiıhrist (S W eiheformulare un (+ebete
apıteln und mehreren Zusatzen: el ]

des Anagnostes, der der Kırche liest un sıngt (S
des Hypodiakons, I des Dammäs, der der Kirche

diıent (S 4f.) des AÄArchıidiakons (S Ordiı-
natıon (M31>)'“)) Auflegung der and auftf Priester
(S 12) Chorepiskopos, 1SCNOIS der
Dorfer ( L)—.\.M.)\ Krzpriesters, SC1

Bischof der Maträn S 17) £) Patrıarchen
S 21 ) Konsekration des eilıgen Oles
orolben Donnerstag (S Ö] 47) des Myron dem-
selben Nage (S A 50) 10) Rıtus der geheimnısvollen Fulß-
waschung demselben Tage (S 54) 11) Waıihe der
zweıge Palmsonntag (S 57) 12) des Heuers

oroßen damstag (S 57— 13) Konsekration des
AVILILLVOLOV (Corporale) a demselben Lage, m1 Kormularıen
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hıefür (S S 14) K eINes TEUZES für eınNe
NEUE <ırche (S 64) 15) eINES (Altar )tisches der
Altars der Altarraumes ( 16) ber
eıinen Altarı der ach qe1NeTr Konsekration ON den Heıden
befileckt wurde (S 1 7) der Ur ZUFXC Bestattung
der Leichname der Gläubigen, Z7WeE1 Kormulare (S 73—77).
18) W der Ikonen (S 711} 19) des Taufbassıns (S 78)
20) einer EKEUCIl Patene für dıe Zelebratıion (S 7S1).
21) e1INes NeUEI Kelches S p  (  9£) 22) VOINl Aar-
decken un Kelchvelum (S 79£.) 23) e]lner nNneueN OCasula
(DA a Ala 81f.) 24) elıner nNneueN (+locke
(S 82) 25) KRıtus der pendung des Sakramentes der Stäar-
kung mıt dem hl yron (S 3—8 26) uüber eınen
V orsteher der eiıne Vorsteherin e1INESs Klosters (S 85 1:)
27) ber einen Beichtvater (_;\ ;;;;.\ AAA 86f.) 28) der
<erzen c& FHFeste des Kıntriıtts rıstı ın den Tempel) un
der Sterbekerze g Z), 7We1 Formulare (S P
29) ber das O1 ZUr Salbung des Kranken (S D0%£)
30) ber W asser und W eın für den Kranken (S 91)
31) des W assers, der Aqlhe und des (+etränkes für den
Kranken (S 9i£) 32) ber die Kranken (S 921.)
33) ber eınen Knaben, der 1MmM Sprechen etottert (S 93)
34) über elıne Hrau ın Geburtswehen. dıe e]ıne schwere
Niederkunft hat (S 94) 35) ber die 'Tiere Abwen:-
dung Ol niallen (S 94) 36) ber Feınde, dıe sıch VeI'-

sohnen (S 93) 37) für einen. der auf dem Meere reisen
W1 (S 95) 38) über Krucht (S 95£) 39) ber
Trauben be1 ıhrer Keıfe, dıe flr dıe Kırche (zum Meßwein)
bestimmt sSind ( 96) 40) uüber "Traubensafit be1 der Reıte
(S 96 1) 41) über NeEuUEN Weın (S 97) 42) bDer nNneuU€eES

OI (S 91) 43) ber (+etreidesamen (S 98) 44) zs\i»o
LA AAA (S 98) 45) ber eINeEe ohnung S 99)
46) uüber diıejenıgen, welche mıtelinander disputieren wollen
(S 99) 47) Kormel der Lossprechung des Beichtenden
(S 99£.) (Haubensformel des Papstes Urban 4411 ($ 100
hıs 109) ((Üebete und degnungen {Uür verschiledene nlasse
nd Bedürfnisse: über (Gefäße für O] und W eın, uüuber VOI -
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unreın1gte Brunnen, das E1ISC Osterfeste fr
KRe1senden Land (S 109—1183) Rıtus der Proskynesis Al

Abende des Pfingstsonntags (S 13—1830) (+ebet und
Kvangelien ber Kranke (S 130 132)

—. 359 Blr (710 Textseiten) 4.9 17 Zin 15><91/2 std Nıcht
fest 111 “ınband AI Anfang ehlen Blr un sınd m1 Irn ervranzt worden
Gebrauch durchweg sehr beschmutzt Ebd Schwarzes er schadhafft Schr
Flüchtig, ungleichmäßig, schwarz un rOL, aut Seıten uch biau Abschr
Mıttwoch Oktober 7907 VO  ; dem Hürı Manassä ıbn Girdis, bekannt
alg Ihn Sulä (S 406, 708) SC 709f

Großes uchologıon verschieden VON der Rezension
des Meletios| e D unbeschrieben 2a_ & Fıhrist

Nachschrift (beginnend mM1 Kap 2 zwıschen un
e1iIN mı1t eX Fragment

des ursprünglichen Fihrist m1T Kap 46 73 (=
un wiederholt) est des apıtels Weihe des

Lektors Dann ftortlaufender ext a9mt fortlaufender Pa
SIN1ETUNG el des Subdiakons unvollständig (S

fehlt) des Diakons:; Anfang S /—12)
Ordination des Priesters 17) des Chorepi-

sSkopos (S 21) des Bischofs der Maträn (S 2l
bıs 36) des Patrıarchen E ber
e1Nne W öochnerin Lage ihrer Niederkunft (S —44 (+e-
bet ber das ınd Tage ach seiner Geburt ZUT Namen-
gebung (S A& 10) für dıe W öchnerin Lage
be]l iıhrem Eintritt dıe Kıirche (S ÜTE—583) 11) ber e1iINe

Krau, dıe e1Ne Fehlgeburt hatte (S — 12) (Verordnung)
darüber, wer e1ım Übertritte VO  w den Häretikern nochmals
getauft wırd und WEr nıcht und ber JENHCE, welche VOon den
Häretikern und Schismatikern ZUE allygemeinen Kırche ZUrüCK-
kehren, samt Rıtus der uinahme (S 64) (+enannt Siınd
Armenter, Kopten, Nestorlaner der Oolgende Name (Maro-
nıten } 1st qusradıert 13) Rıtus der auie (S 65—88
14) ZUT Lösung des Gürtels des (ÜJetauften Tage ach
der aute (S SS 90) 15) ZUL Scherung des aupt-
haares des Kındes (S 92) 16) der Verlobung,
Zahlung der Miteoift un des Heiratspfandes (S 97)
17) der Krönung der ersten Braut (S 1 13) 18) der

ORIENS ÜHRISTIANUS Neue Serl1e
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Loösung der Krone des Bräutigams und der Braut (S
19 he]1 der zweıten und drıtten Ehe (S ] d128)
20) Weıhe des heilıgen ()les pendung des Sakramentes
der Olung; 28—175). 21) e1m kleinen Ag1asmos,
W asserweıhe (S 7F 190) 22) R der oroßen W asserweihe

Feste Epiıphanıa (S 190 —n 23) über den Novızen,
ZULF Einkleidung (S 205—207) 24) Bekleidung

mi1t dem kleinen Mönchsgewande, des LAVÖLOV für Mönch
und Nonne (S 20 222) 25) ZUL Bekleidung mM1 dem
oroßen englischen Mönchsgewande (S 293 252) 26) be1l
der Abnahme des YODXOOALOV Lage (S 27) der
Beerdigung der Y ,aien OTAauUs geht E1INeE Entscheidung des
Patrıarchen 'T ’heodoros bezüglıch der Krlaubtheit des Begräb-
11SSC6S VO I alen Kıirchen (S 253 29%) 28) Hegräbnis-
rıtus fr Kınder (S 99 305) 29) {1r Moönche Nonnen,
Priester un Krzpriester S 305 336) 30) fur Priester
(S 3306 386) 31) ber Brunnen, welchen Un-
TEeE11N€6S gefallen ist 32) ber (zefäaße rn1% W eın,
O, ON1&, welche Unreines gefallen ist (S 385 - 390)
33) uüuber unreine (zefäße (S 34) über VerI -

(+etreıde und ehl un anderes (S 39 1)unreinı1gtes
35) be1l der Grundsteinlegung Hausbaues (S 392)
36) eım Kıntrıtt eiInN Haus (S 37) bel
der Grundsteinlegung Kırche (S 38) e1m

Aufpflanzen TEeUZES e1m Bau einer <ırche
39) Weıhe Altares (S 396—399)(S AA396)

4.0) (3 be1 der Öffnung VO  - den Häretikern (S und
41) ONn en Heıden (S 400{f. befleckten (entweihten) <ırche
42) ber Kırche wenn ihr jemand plötzlich SO
storben 1sSt (S 43) der Fulbwaschung großen
Donnerstag (S 402—406) 44) be1l der Entblößung des
Altares (S 45) R der Ziubereıtung des hl Chrysams
(S 407 410) 46) Konsekration des AVTLILLVOLOV (S
4.7) Hei der Darbringung der ersten Fruüchte (S 4.14) un
48) der Krstlinge der Dreschtenne (S 49) ber
gekochtes Getreide, das den Westen der Martyrer dar-
gebrac wırd (S 415 50) ber C  9 der sich durch



99  K  FE  —  ein Gelübde  und  einen Kid gebunden hat (S. 416f.).  51) G. dessen, der einen bösen Traum hatte (S. 417£.).  52) G. zur Bekämpfung der Unlauterkeit (S. 418). 53) G. eines  zur Unlauterkeit Versuchten (S. 419).  54) G. über einen, der  falsch geschworen (S. 420), 55) der seinen Eid gebrochen hat  (S. 420f.), 56) der etwas Unreines aß (S. 421f.), 57) der ab-  scheuliche Gedanken hat (S. 422f.).  58) G. über buß-  fertige Sünder (S. 428f.).  59) G. über einen Bußfertigen  nach seinem Tode (S. 425).  60) G. über einen Toten um  Absolution von jeder Verfluchung (S. 426—429). 61) G. über  Kranke aller Art (S. 429). 62) G. bei Grabung eines neuen  Brunnens (S. 430).  63) G. über eine neue Weinpflanzung  (S. 430£).  64) G. über Weintrauben (8S. 431f.).  65)16: zur  Weinsegnung (S. 432f.).  66) G. über einen Acker oder Wein-  berg oder Garten, wenn sie von Kalamitäten betroffen sind,  vom hl. Martyrer Tryphon, der es bei einem solchen An-  laß zu seiner Zeit gebetet hat (S. 433—438).  67) &. beı  der Aussaat des Samens (S. 438—440).  68) G. zur Seg-  69) G. beim Bau eines  nung der Jagdnetze (S. 439f.).  Schiffes (S. 440f.).  70) G. zu den hl. Siebenschläfern für  Kranke, die nicht schlafen können (S. 442).  71) G. zur Salz-  segnung (S. 443).  72) G. über ein Kind, das jemand auf-  zieht (S. 444—446).  73) Rede des hl. Johannes Chrysostomos  am großen Donnerstag (S. 446—448), und 74) Predigt‘ des-  selben am Ostersonntag (S. 448—450, beide identisch mit  jenen in den griechischen Euchologien).  75) G. zur Segnung  der Fleischspeisen an Ostern (S. 450f.), 76) der Hier und des  Käses (S. 451).  77) G. über eine Wohnung, die von den  Dämonen beunruhigt wird (S. 451—453). 78) G. über einen  Töpfer- oder Kalkofen (S. 454—456).  79) G. über ein Kind,  das in die Schule geht, um das Lesen der Hl. Schrift zu  lernen (S. 456£.).  80) G. über ein Kind, das langsam im  Verstehen ist (S. 457-—459). 81) G. über Kranke, wenn sie  von  unreinen Geistern geplagt werden (S. 459—467).  82) Sieben Gebete vom hl. Basilios dem Großen über Be-  sessene (S. 467—483).  83) G. über widerwillig Sterbende  (S. 483—501). 84) G. über Haustiere und Herden 7(.‘S' 502).eın (zelübde und eınen Wid xebunden haft (S
51} dessen, der eınen bosen Lraum hatte (S
D2) ZUTL> Bekämpfung der Unlauterkeit (S 418) 53) eines

Unlanterkeit Versuchten (S 419) 54) ber einen, der
falsch geschworen (S 420), 55) der seıinen ıd gebrochen hat
(S 96) der eLWASs Unreines ,3 (S “  J 97) der a,h-
scheuliche edanken hat (S 58) uüuber bulßß-
fertige Sünder (S 423 f.). 59) ber einen Bußlsfertigen
ach se1ınem Tode (S 425) 60) ber eınen Toten un

Absolution VO  a jeder Verfluchung (S 426—429). 61) ber
Kranke er Art (S 429) 62) be]l xrabung eines Neuen

Brunnens (S 430) 63) ber eine ecue W einpflanzung
(S 64) ber W eintrauben (S 65) ZU  b

W einsegnung (S 432{£. 66) ber eınen Acker der Wein-
berg der Garten, WenNnn S1e Ol Kalamıtäten betroffen sınd,
VO hl Martyrer Iryphon, der be1 elinem olchen An-
a selnNner eıt gebetet hat (S 433—438). 67) he]1
der Aussaat des Samens (S 438 — 440). 68) ZULC Seg-

69) ei1m Bau eINEes«NUunS der Jagdnetze (S
Schiffes (S 70) Z11 den Siebenschläfern für
Kranke, die nıcht schlafen können (S 442) {] Salz-
SCOHNUNS 72) über e1N Kınd, das ]emand auf-
zieht (S 444— 446). 73) ede des Johannes Chrysostomos

oroßen Donnerstag (S 446—448), und 74) Prediegt des-
selben AIn Ostersonntag (S 448 —450, eıde ıdentisch miıt
jenen In en griechıischen KEuchologien). 75) Segnung
der Fleischspeisen Al Ostern (S 76) der Kıer und des
Käases (S 451) (1) ber eINe Wohnung, dıe ON den
Däamonen beunruhigt wıird (S 451—453). 78) ber eiInen
Töpfer- der Kalkofen (S 454—456). (9) uber e1N Kind,
das 1n dıe Schule geht, ir  Z das Lesen der Schrift
lernen (S 80) ber e1INn Kınd, das lJangsam 1M
V erstehen ist (S 457—-—459). 81) ber Kranke, S1e
VO unreiınen (z+eistern geplagt werden (S 459 —467).
82) Sıeben (Gebete VO Basılios dem Großen ber Be-
SCSSCHE S 467—483). 83) über wıderwillig Sterbende
(S 483—501). 84) uber Haustiere und erden  z 502)
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35) der eılıgen aschung oroben Donnerstag (S 5092
bıs 541) 86) der Proskynesıs Abende des Phingst-  >
sonntags (S 511—533). 87) der AYPUTEVLAL und verschie-
ene Bıttgebete (S 534—540). 88) egen (S 541
hıs 549); acht, (+ehete khegen VO dem atr Kallıstos
v. Kpl (S. 549—563). 89) Kanon der Furcht VOoOrT eiınem
eben, veria on em Vater Joseph (S 63—580).
90) Kanon der hl Dreifaltig keıt CC verderbliche Krank-
heıten (S 580 — 611). 91) des Vertrauens un des
Flehens be1 Hıtze und Trockenheıt, verfaßt VO dem atr
Kallıstos )i1 Kpl (S 602 — 604). 92) be1 rohendem
(Gewiıtter (S 604 J5) beı W ındstille und be1 Sturm

94) be1 allen Unglücks-auf dem Meere (S 605— 608).
ere1gn1ssen, Stürmen, Krankheıten und Züchtigungen (S 608
hıs 612) 95) Rıtus be1 Kınfäallen der Barbaren un An-
orıffen der Heıden (S 6121 96) Kanon des KFlehens ZUr

(+0ottesmutter he]1 Kriegsgefahr, verfaßt V  > dem Vater ‚J O=
hannes SC1L Al Namaskus, 614—620). 97) beı ngrifien
der Heiden VO  = I1SCHNO Makarios on Philadelphia (S 621
hıs 624) 98) G be1 Einfällen der Heıden (S 625—628).
99) Gebete be1 Heımsuchungen on em atr Kallıstos VO  an

Kpl (S. 628—635). 100) für das christliche Oolk VO  —

demselben S 635—637/). 101) fur den König und se1N
Heer VO  S demselben (S 637—640). 102) be] Aufrichtung
des Kreuzes (S 640—642). 103) (+ebete be1 Erneuerung
des Altarraumes VO  - Kallıstos (S 642—645). 104) Rıtus der
TO.NIAANON, 1: nrufung 1n jedem nlıegen (S 645-——657).
105) Rıtus der Krhebung der Panagıa be1 beabsıchtigter kReıse
(S. 657—661). 106) der Re1isenden Land (S 661)
107) dessen, der auf dem Meere fahren wiıll (S 662)
108) Kanon der Gottesgebarerıin q |s nrufung eım Bekenntnis
der Sünden, erfaßt ON dem ONC Euthymi1os 662—670).
109) Kıtus der uinahme derer, die den (Alauben verleugnet
hatten und ZU. wahren orthodoxen (lauben zurückkehren,
erfaßt VO dem atr Methodios VON Kpl (S 671—683).
110) {ur den Priester ach pollutıo nocturna C ARI

683f691). 111) he] V ersohnung streıtender Feinde



Miıtteijlungen. O01

(S 691) 112) der gelstlichen Verbrüderung (S 692—696).
114) der ach-113) he]1 unheılbaren Leiden (S

lassung, welches on dem Krzpriester dem Beıichtvater
schrieben wiırd, un das dıe Griechen GUYY WPLKOV eNnNnen

(S. 697%). 115) des SUYYWPLXOV, da  5 der Krzpriester der
Beichtvater (_@\‚';;\ der Priester über das Haupt des
Buüußers hest. Adie heiligen Sakramente empfangen 111
(S 698 —702). 116) Entlalformeln (dmrohdgeLg) für Offieium
und Messe x den Herrenfesten (S 03—708). {ür eıNe
Frau, dıe eıne schwere Nıederkunft hat S ach
schwerer Niederkunft S /10)

p 263 Blr (524 Textseiten). 80 1415 Ziln LOU><O und K
Nıcht fest, 1 Yınband, Anfang ehlen 20 BLG S  50 Schluß sınd einıge

Blr ausgefallen; VO eDTAauC.. ZULILL Teıl sehr fHeckıg und schmutzıg. I Starkes,
schwarzes Leder e1n, schwarz und r’OT, miıt Z WaAL öfters wechselndet? Tinte,
aber O1l derselben Hand (abgesehen O1l en Nachschriften), Abschr. I7

uchologion, Auswahl der wıichtigsten Stücke en
gyroben Eucholog1ion %6, namlıch (S dıe Kap
(Rest) I1 1Er 12); 14 3: 16, 1 (S 102—125;

191€ ın achschrıift, ebenso ın Nachschrift Kap auft
s und auf dem Rand), 20, Z Z 28 30, (hier 28),
Ööl, 60, 68. 82, 83 Ferner: Rıtus der Spendung des
Sakramentes der etzten Ölung ach der Ordnung der rTOM1-
schen Kirche mıt daranschließender Lataneı AUS der COIN-

1n Nachschrı1 teılweısemendatıo anımae (S 497 — 516);
Wiederholung der Lıitanel un (xebete f{üur den Sterbenden
(S. 517—524).

> 133 Bir (260 Textseiten). 14— 926 Zln 151/2><101/2; 11><7; Ebd
Starkes schwarzes er miıt Pressung. Schr Sehr klein, unregelmäßlig, SChWAarZz
und LO  S+ Abschr Hälfte des

Kleines uchologion Z (x+ebrauch des Priesters.
> pr unbeschrieben. Kap (S OT entsprechen
den Kap 5, 10 IL: 15 14, 16, L 18 19 20 97 1M oroßen
Kuchologıion 26. ebenso Kap 17 (S. 06—110) 1065,

S 113) FÖr (S 14—129) 9 “ (S 164—195)
99, 25 (S 204—230) Sl (sogleich ach 239, 230

hıs 232) JE ebd. Zum 'T’e1l dem romıschen Rituale sınd
entnommen: 12) (fehlerhaft hıer 14) Weiıhe der Kerzen
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Heste des KEıntrıitts Christi den f  mpe 93 — O1)
183) Weihe der Bılder (S 97 £) 14) der zweige 1801

Palmsonntag (S 103) 15) der Altargefäße, amlıch
des elches, der Patene und des V elums (S 03—105)
16) C1InNner Casula, Verkündigung
der Jotenklage (As LA 551 ,5) fn dıe Verstorbenen TEe]1
damstagen des oroßen Fastens, A der Fleischenthaltung
und S VOT ngsten (S 110 112) 21) SIC KD AÄRÄ D

AA (S 129—136) 22) Rıtus des Aufstoßens der T ure
(zur Auferstehungsfeier, 6 64) 24) der (Aufnahme
11 die) Kongregation des Kleides (Skapuliers) der Herrin
Marıa un (Aehete be1 der uiInahme a dıe Rosenkranz-
bruderscha (S 195 2083) 31) (+ehbete ber Todesgefahr
Befindliche, fr dıe Kranken ach Kmpfang der Sakramente
111 der Agonie (S 239 D Nachschrı ber alle
Kranke (S 252) ıuber Fieberkranke S 253); (von drıtter
and. umn Bewahrung der Christen VOT wılden und schäd-
lıchen1eren und allem, Was gefürchtet wıird (S 2R259),

der Bekleidung des Bräutigams (sic, 9  60)
148 Bir 80 Zıln Zstd Gut Starker><10  2 E3

sch Ar  ” Liederhand m1 Pı SC Kleıin ber nıcht CNY, schwarz und 10
Ahschı FY Auoust 1847 (Bl 3Ll) Gehbete 111 moderner achschriüuft

„Heilswaffen 117 etzten K ampf“, (Thıte AA \]| CS
AA Af;x»o Anweisungen un Gebete ZUINN (+e-
brauche der Priester für Sterbende ach der Vorrede
(Bl __._6b> und dem Inhaltsverzeichnis (Bl 78. S*) der 'Text,
188l Kapıteln (Bl 8? — darunter Kap 11 Kormel des
Sdegens und der Absolution nach dem Papst Benedıikt XIV
Kap Segnung des Kleides UuUuNSeTeTrT Herrin der Jungfrau
Marıa (Skapulier); Kap. KRıtus der Weıhe des heılıgen
(J)les und der Salbune des Kranken urch s1iehen Priester und
mehrere Diakonen ı der Kıirche Im Anschluß daran Kap

KRıtus der Beerdigung der La1ijen (Bl 7”—145°)
SE 80 \  Zıln HC C ED eh1 Neckig E

en! des ZU 19
Schwarzeı Lederband M1 Pressune abgenutzt Schı Kleın schwarz u TOT Abschr

e1ınes an  ucC für dıe Krankenseelsorge. Rıtus
des Sakramentes der hl ung (Bl 3?)__ 15”) HWHormel der
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A bsolution der Vodesstunde (Bl „Gebet der
Totenklage“ (A>. \ S 3l»0) en (Bl 16? 17”)

31 103 Blr (183 Textseiten) O10 18 Zıln z Zis Nach
180 folgen unmıtite  Sr 190 199 Ebd schı oderne Kurrentschrift

ungleichmäßbig, S  N Schluß sehr Huchtig Abschı uf Veranlassunge des Patrıar-
hen Rahmänı (Notiız auf dem Umschlag) Die Vorlave ıatte mehrere Liucken, N AS

der Patrıarch eigenhändıg lateinischer prache &. den betreffenden ellen
V1 nerkt

Fragment der Apostolischen Konstitutionen, DHE-
xyinnend mMI1t Kap 23 Anfang des Kap 6  9 unvollständıg
(S /  9 Kap {1 (S 191)

3 167 Blr 4_0 17 Zin 2115020 KO >< ZAstd Außerst stark vom Wurm
beschädıoet vielfach fleckıg lose und ZerTt  sen Schluß 4ı Wehlt CNı

Flüchtig, SChWAaTZz und TOT sehr N vokalhlısıert Im ersten 5881 namenthıch
etzten Viertel r dA1e ursprünglıche Schrift bıs ZAL.  — Unleserlichkeit verblalßt

Ah sch ı1 18 Jhe1. SOWElLT noch efwas Jesbar, VO  b späaterer Hand aufgefrischt
uıunten

Sammlung eherechtlicher anones nd Kalendas«-
rische Berechnungen

Z210P Erbschaftsrechtliche Bestimmungen AUSsS den
Kanones der Vaäater 11.) 1ıa Z Eherechtsgesetze der

326?Christen un deren Krklärungen I1L.) DA „Lieichte
Krklärung der Ehebestimmungen der Christen AaAUS CL 6F

Sammlung des (melkıtischen) atr Makarıos Ol Antiochlen
(1643—1677) 66 379 Kanon des sechsten Konzils

38° 399 (Eherechtliche) „Kanones des Patrıarchen O1

Konstantinope!l ach welchen bıs ]Jetzt dıe oroße Kırche en
leıtet wırd, gegeben Sept {} x IV} 30  4.7®
Krklärung VO  — anones der heillen Väter 111 Ehesachen
V:) 5()* Abhandlung ber dıe KEıntellung des Jahres
nd dıe Namen der Monats- und W ochentage be1 den Grie-
chen, Kopten, Syrern nd Arabern er Satz wıird E11N-

VI) Bl 50° —642geleıte m1 CS sag%t der W eıise*‘.
Osterberechnungen 111 Kap miıt vorausgehendem Kihrıist.

67® Rechenexempel des Seıih Hd=-als A 717 Q IVM)) 6ir
Snuhl vl Brockelmann (z+esch vab Lateratur 1390

K 0S Berechnung der Oster- un anderenBl Gr
Festzyklen, beginnend mıt dem 6917 und fortgeführt
bıs ZU (445 1940 1L, Ch1s O11l TE All ıst,
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das entsprechende Jahr der christlichen Ara eigefügt, hıer

65 A}} 152 „Nützliıche Fragen un Antworten
betreffend das Fest der Verkündigung und dıe übrıgen Herren-
teste, dı WIT AUuS der griechischen Sprache ın dıe arabısche
ubertragen en Nutzen UNSerer gläubigen Brüder“,
unvollständıg.

33 135 Blr (268 Textseiten). 4° D Zln 24 ><18; 12 Zstd.
He Blr sSind unten SEAr miıt O] getränkt. Eb  Q Mıt schwarzem er überzogene
appe CHT. eNhr unregelmäßig, flüchtig, unvokalısıert, VO  z Zzwel Händen, dAie oft
miıtten ın der Zeile un ın der Seıte wechseln. Überschriften nd KEinleitungen ZU

den Bıbelstellen TO%t. Auf den leeren Sseıten 20 268 un mehrmals uf dem an
Schreibübungen (eines Kindes?). Abschr. Wende des ım 185 3B Bes.
„Jüsuf Sim  an  A Ajuüb uUuSs "Amig al-biqä a, der mi1t seinen Gelde gekauft hat”
(S 1539, 203, 268)

19202 Lheologisches Werk, iın 1er Büchern,
angeblıch VO hl Athanası1os. 1be L.)Lls'f

Vgl Graf, Ie Phntosophre umnd (zotteslehre des Jahrä ıbn ‘A dı
md späterer Anutoren. Münster 1910 S 56—62, un namentlıich der-
selbe,; En bhısher unbekanntes Werk Ades Patrıarchen Eutychios VÜON
Alerandrıen 1ın ( CHhy N (1910) S T7A

1 2 204—268: HFragment einNes theologischen erkes
miıt em T itel Cbi:_)_\J L_» N LCSI Dio CLNo.‚J\K E
„Buch, das den V erstand erleuchtet Ww1e dıe ampe, und
ist, das Erklärung genannte Buch.“ Inhaltsverzeichnis on

Kap (S 204) 1) Krklärung der Irmitäat un Untät
(xottes. des Grundes der Menschwerdung des Sohnes
Gottes, se]lner Lieıden un se1lner Kreuzigung. AUuUS
den Büchern der O73 und des Josua, des Sohnes
des Nün, ZUTr Beglaubigung des Vorzugs der christlichen
elıg10n und ZU Krweıs ıhrer hrheit des Pascha
und des Lammes, und des Brotes und e1nes, welche der
Lieib und das Blut Christi sInd. Darlegung des Kampfes,
den dıie Satane mıt den Gläubigen führen, un: w1e INa  w S1e
überwındet und ın dıe Flucht schlägt. e  o des ONN-
Lags und seine ur Darlegung des (Grundes des Yastens

1tLWOC und Kreitag, Was ıst das Wasten, un W1e
mu ß se1ın? ext ULE der ersten Kap S 205—225.
226—240, 241— 9268
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Der nıcht genannte V erfasser ist Severus ıbn al-Mugqgaffa“.

Vgl Gra{i, IDe chrıstlich-arabische Lateratur hrs fränkıschen
T}  eıt. S 44, NrFreiburg

208 Bir. (391 Textseiten). Folıo. 16 Nn 014/25<22; 201/2 ><12.
Neueste Kopie des ın enthaltenen seudo-Athanasianıschen Werkes ın
sorgfältiger oroßer Kursive, ın tarkem Halbleder- und Leinwandband, 1m Seminar
win Anna gefertigt,

163 Bir Folıo 19 Ziln. 9 Von dem ersten Bl
und den etzten Zzerrıissenen Trn 18390 mehr der innere 'Teil vorhanden, ON BI 46
das außere Drittel abgerıssen; einıge er verbunden; Bl 161 Da 162 umgekehrt
eingebunden. Die Papierlagen (je Bir,) sind anf der ersten und etzten Seite
numeriert, uber dem LText mi1t koptischen (ursprünglich), unter dem Text mi1t syrıschen
Zutfern; demnach ehlen 308| Anfang 21/2 ogen 25 Bilr, ; weıtere Lucken VO  H3 4C

Bl nach Bl 104, 114, L121; 123, 124, 125, 146, 148. Die ersten und etzten () Blr
stark HNeckıg., E b  D eder, sehr schadhaft; dıe ußeren Hälften der Deckel sınd a,D-
gebrochen. Zum Einband sınd Reste einer gri1echischen Hs verwendet, uf
die beiden Deckel je Blr aufgeklebt sıind un eines (als Bl 164) Te1l ist.
Ziemlich gleichmäßig; Überschriften L'0%. Abschr Schr.

Predigten des Patrınarchen Athanaslıos VO J6
rusalem auf a lle ONN- un esttage des Kirchenjahres, u
vollständige.

est der Predigt Sonntag nach Ostern (BI 1'\.
bıs 1°) ; Fredigt un Sonntag ach Ostern
(Bl 1b a 59. b, 7°—9*), Sonntag nach
Ostern (Bi 9° —14”°), HFeste der heiligen
(BI 14°—17°®), 6) Sonntag VOT ngsten (Bl 17° —24°*),

AIn Pfingstsonntag (Bl 4°*—29*), S—31) AaAl Sonntagen
ach Pfingsten (BI 29  A  9 2) Al Sonntag VOTL dem
Weste der G(Geburt (Bl —16  9 33) Anfang der Pr A
Weihnachtsfeste (Bl

Die SAahNZe Sammlung umftaßt ursprünglıch P1'6digten‘ nd
cheınt AUS dem Griechischen übersetzt Zi SEe1N. Der Verfasser ist.
nıcht näher bekannt und bestimmt Vgl auch dıe '0d. Vat. syr. 156
(Kat Assemanı 4E, 416—426), Berol. ( 10194 70 (geschr.
1540 lex 1556 D.Chr: Kkat Ahlwar dt Jerusal. Marc.
29°A 0r Chr., Neue Serıe L1 (19125 390 1brd. Sepulcr., Ar —
Druck I y v‚:»ws?_s)xi] \ D V S y Blg —
aal Haleb 14713 (Foli0) auf Veranlassung un osten des Patrı-
archen Chrysanthos (1707—1731) von Jerusalem, besorgt VO atr
Athanasıos vVvon Antıochjen. Der Herausgeber hat den 'Text eıner ın
J erusalem gefundenen Hs eNtNOoMMEN, sprachlich revıdıert un schr
{re] umgearbeıtet.
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300 Ir (603 Textseiten). O110. 17 Zıln 215< 43 Zetd. ZYiem-

Bl 1— 16 lose und beschmutzt K b  Q eder, schadhaft. Chr Groß,ıch UL,
Interpunktion YOt. Der Textspiegel 1n doppellinıger roter Eıinfaßleiste. Abschr
o ab1  al 1162 (H.‚= 1748 n, Chr.) VO  - "Abd ar-Rahim ıbn éamüi_'‚ asS-  Kämi em Syrer),
nhänger des orthodoxen Glaubens und der Petrus-Kıirche AA ın
der Stadt Misr a1lro).

Moralisch-aszetische Abhandlungen, übersetzt VO

Patrıarchen Athanasıos on Antiochıijen AUS „Homilien“ des
hi Johannes Chrysostomos (8O ach er Kinleitung‘).

Der Thtel ist; ausradiert. KEınleitung In Maqgämen VLLE
Fıhrist HZ 'Lext S2603 L3 Lfi«o; dieselben be-
handeln ]) Kindererziehung, Ratschläge fr Wohltun.
3) dıe Kırche OChristi und dıe übrıgen (+eheimnıisse dürfen
WIT nicht vernachlässıgen un verachten, Ps 45,17, 5 Stre-
ben ach keıchtum, Hochmut und rsucht, A
MOSEN, künftiges (xericht nd ew1ıge Höllenstrafe, Be-
Ikenntnis nd Buße, 10) el nd Hal: 11) Rachsucht un
Feindschaft, 12) Krinnerung das Böse, 13) allgemeıne und
bruüuderliche L1nebe, 14) Almosen, 15) „dıe göttliche HKrsche!1-
nung“ (d das Erscheimnen (+ottes In der Eucharıstie), ber
„JeNe, welche VOTLT Vollendung des goöttlıchen Meßopters AuUus

der Kırche gehen, und welche dıe schauerlichen (Aeheimnısse
unwürdıig empfangen“; 16) Gebet, 17) Tugend nd Laster,
18) Kıd, 19) Buße, nd über jene, welche verabsaumen,
sich ın der <ırche versammeln, OIl eılıgen Tisch. nd
OLl Gericht, 20) immer dauernde Predigt, 21} 100 un Knde
der W elt, 22) Demut und Gerechtigkeıit, 23) eelje un Hoff-
NUun$S, 24) ew1ige Strafe und gerechtes furc  ares Gericht,
25) Reichtum und Armut, 26) Vorauswissen un V orsehung
Gottes, 27) Buße, KoOnıg avVyl und dıe Krau des Urı1as,
28) und Wasten, Jonas, Danıel und dıie TEL Jünglinge,
20} Buße, 30) Gebet 1n Flehen, 53 1) Buße ınd Almosen,
wıird gesprochen Sonntag der Käseenthaltung, 32) Krank-
heıten nd Ärzte, 39°) dıe 7zehn Jungfrauen, wird gesprochen

oroßen Dienstag, 54) dıe falschen Propheten, dıe irrenden
Häretiker, dıie Anzeiıchen des es dieser Welt, VO hl JO
hannes Chrysostomos.

B 7 Bir., Folio D Zln 291/2 ><20; 23><121/2. Heftweise ZU1=

sammengeklebt, sehr feckıg und schmutzig. uf der ersten Seıte mehrere OoTte
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durceh schadhafte ellen unleserlich Schr Weıt deutlıch Interpunktion un kleine,
1Ur OT ıuımfassende Noten zwıschen den Zeilen ONn spaterer Hand TOT,
Abschr 170  33 Chr VO  b Eläs (Bl vgl ben 15.)

kRest der HomuilıeFragment AUuSs dem Vorıigen
(Bl F: 31 (Bl _9“) Anfanoe der 39 (Bl 9”)

Blätter (295 V’extseıten 40 3 Zln 201/2><13 Ebd
Halblede1ı schadhafft nıcht fest, Schı Ziuer ST Hi an dann ScChw ALZ, leın ch
reıt vı «”  55 Al Febhruar 1874 Chr

Sammlung [028! V äaterhomilien ZUTC Verlesung d

FWFesttagen
kI Anonym auf Marıa Verkündigune Inc

2 )3>.3J\ 0 9 SE >\)\ AAy 102 15 VO  an

(Ps )Johannes Chrysostomos für asselbe est; Inc

ems auf dıe Auferstehung des Lazarus VO  a} den TLoten Inc
A Sra OR OX o°-{t£"u \ ! LA Zg (“ P a q.7| J3 ]

95 VoNn ems desoleichen Inc S
$JW SS > S 25 Z 9)0 VO ems

für den Palmsonntag Migne, 1.1X (053 (08
C VO  am} (Ps )Epıphanıos, Bıschof VO  — Cypern, für

den Palmsonntag X- LT 4928 S 845
VO  — (Ps )Chrysostomos auf den Keigenbaum den der err
durr werden l) wırd gelesen rroben Montag LIEX
65— 590 45 5 VOoON ems über dıe zehn Jung-
frauen wırd gelesen oroßen Dienstag 1ıbıud co| sa
bhıs 53 ems ber den Verrat des
Judas:; wırd gelesen ogroßen Mıttwoch. Inc 5 )9 yl WasuAl 5«s

8).A.wd CL bl Au 10) > VO  en
ems. ber dıe Salbung der Kuße des Herrn Urc dıe Sun-

bıd col 531 536derın. für den namlıichen Lag
12 01 VO  — ems ber das un Herrn 1111

Ulgarten, für den großen Donnerstag Inc U.‚)„M Q‘ a
3 aula AAS°'“ Y} CS j'%""““’ 12) Q1]1.— 97 VON
ems ber den Kıngang des aubers 1118 Paradıes, für den

agrolßen Freitag Inc 6J
A AIn M)\AO 13) VO  e} dem (Ps.-)
Epıphanlos Bischof on Cypern, 111 großen Samstag ber
dıe Salbung des Leıiıbes Jesu nd ber 0Ose VO  — Arımathäa
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ber da, Absteigen ‚Jesu 1olle, se1INEe Lieılıden DE dıe
wunderbare Krlosun ams und SeINES (z+eschlechtes ıgne,

44.0— 464 14) 114 O VO hl JJohannes
Chrysostomo Osterfeste, Vgl Graf: Arabısche
Chrysostomoshomilen, übınger Quartalschrift 1910, 1885
bhıs 195, 203-—)210 15) S 190197 VO  a} J  üub NC

Darus Ostersonntag. Inc j‚ß a 87} |\ \ y S‚a.‘
\ 969 e e 97 . 16) E ! VO hl ST A tfrım
(Ephrem) über den Satan und den Tod, Ustersonntag.
Inec. LJ\)\AAA) z Q‘ SA} &n S}

} 7) 135— 145 VON (Ps.-) Chrysostomos ber den Kın-
trıtt des Vorläufers JJohannes SIC 1n dıe Holle, dıe Fesselung
Satans und dıe Befreiung der gefangenen Deelen, wırd gelesen
An Ustersonntag. Inc e C  BA Q\ ?}\J‘J\ 53.>.\
2 orl} 5} \A 18) 14522164 Ol ems.
Sonntag der dem Sonntag des zweıtfelnden 'T ’homas. Inc
N Au Al RI DAr LAa Al 243::_\ 19) 165

hıs 1r9 VO ems desgleichen. Inc 6 C S3 U1 I $):>.\
S} Sogleas)] C] —} e} (.‚X‚.‚ney 20) 149

bhıs 179 VO  a} ems. AIn 1ULWOC der Pfingstmitte (r S g‚mm)

21) 179 —41485 VON ems Donnerstag der Himmelfahrt
NC a.3\;\ J} AI J Q‘ /.S—.g.':..\  FA va AS AA

AU ARAO 22) 185—193 VO ems onntag ach
ngsten, der dem edächtniıs er Heılıgen bestimmt ist.

AI © n 23) 19329202 VO hl DU
Ja Qqub, Bischof VOoONn Sarußg, Loh des Vorläufers Johannes.
wırd gelesen Lage selner G(eburt. Inc Jg5) y Al A)\

bıs 207 VO  — (Ps.-) Chrysostomos Feste der Geburt des
‚JJohannes des Täufers. Inc.108  Mitteilungen.  D  Da  über das Absteigen Jesu zur Hölle, seine Leiden und die  wunderbare Erlösung Adams und seines Geschlechtes = Migne,  P, G. XLIIT, 440—464, — 14) S. 114—120 vom hl. Johannes  Chrysostomos am Osterfeste.  Vgl. G. Graf; Arabische  Chrysostomoshomilien, Tübinger Quartalschrift 1910, S. 188  bis 195, 203—210. — 15) S. 120—127 von Ja‘qüb von  Sarü& am Ostersonntag. Inc. >& ı54l dn sl slalg gatl L  Al 005 P en — 16) 8. 127134 vom hl. Mär Afrım  (Ephrem) über den Satan und den Tod, am Ostersonntag.  Inc, @\ bomw Yas o d a RR Ol zchius Ül IS C Baal L  — 17) S. 135—145 von (Ps.-) Chrysostomos über den Kin-  tritt des Vorläufers Johannes (sic) in die Hölle, die Fesselung  Satans und die Befreiung der gefangenen Seelen, wird gelesen  am Ostersonntag. Inc. A ,B ol W z e Slualg Sgal L  Al ecball zayllie, — 18) S. 145—164 von dems. am neuen  Sonntag oder dem Sonntag des zweifelnden T ’homas.  Inc.  I1 L! aml dAolül Lunas L5 Cl ua Seal L, — 19) S. 165  bis 172 von dems. desgleichen. /nc. Lasl &uus Ll In Bl L  l Bgl Sla uul de ll ul Xra — 20) S, 172  bis 179 von dems. am Mittwoch der Pfingstmitte (1 s),  21) S. 179 —185 von dems. am Donnerstag der Himmelfahrt.  e SE L Y a s N E L A  31 AU! ux0o, — 9292) S. 185—-193 von dems. am Sonntag nach  Pfingsten, der dem Gedächtnis aller Heiligen bestimmt ist.  N A 3 al x& — 23) S. 193—202 vom hl. Mär  Ja‘qüb, Bischof von Sarüg, Lob des Vorläufers Johannes,  wird gelesen am Tage seiner Geburt. Inc. Js8l ol AAAl Al  bis 207 von (Ps.-)Chrysostomos am Feste der Geburt des  Johannes des Täufers.  Inc.  K, o Ylg Olgeud! — e  M Ba JM — 25) S. 207 213 Biiet des hl. P8) Diony-  sios an den Apostelschüler Timotheos, um ihn zu trösten  über das Martyrium der Apostel Petrus und Paulus; wird  gelesen am 29. Juli.  Vgl. R. A. Lipsius, Die apokryphen  Apostelgeschichten und Aypostellegenden.  Braunschweig 1887.E\ yl p Clg
2 SA JC 25) 907 275 TI1e des (Ps.-) Diony-
S1088 den Apostelschüler Timotheos, ıhn Z trosten
über das Martyrıum der Apostel Petrus und Paulus; wırd
gelesen A Juli Vgl Lıpsıus, Ie anokryphen
Amnostelgeschichten und Anostellegenden. Braunschweıg 1887
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IL B 007937 Scott Watson ın Amerıcan Journal
of Semantic Languages XN 1900), 2926 - 936 Peeters
ın Analecta Bollandıana XIX (1910), 002399
26) 142 Z2DD8 VO hl. Johannes von Damaskus
Feste Marıa Geburt 1gne, XOCVL, 661— 6580
2) DY8RZ39 ÖOIn Kphrem dem Syrer großen
Heste der Kreuzerhöhung. Inc e AA 83::..\ 58 \a R

1A3 28) VED VO hl Andreas,
Bischof ON Kreta, über den Eıintritt der hl ungfrau Marıa
ın den Lempel ”1 Okt Inc. J1 AU! mLD Al;s.l\édv«d
€\)„„„‚Jb e Q\ d QK Q‘ JL o M)-9 29) 24.
hıs 959 Ön (Ps.-) Chrysostomos HYeste der Geburt
U1! Herrn. Inc. 25L9) Q\ ©U>D 2 LE N  )‚9 [ S \  H£\ 8_9&‘

ED 9 30) 252 — 960 VON ems über dıe Taufe Jesu
‚Jan Inc \£\ Lla 9 aV Aw.‚..‘ AAS  S Q‘

‘)3;‘“’3 As’l="$ 3 1) 261 —92674 VON (Ps.-) Kyrillos,
Bischof VON erusalem, ber den Eıintritt Christ1 In den
Tempel ı1g8ne, XX A, 32) 264
bıs Dl VO  z Ps.-) Chrysostomos ber den Vorzug des
Fastens, ersten Fastensonntag. Inc. ANuuas y S

Wn  ‘\)\> AU} é.)d Lal 33) I8 Z9087 VONN ems
uüber das (+eichnis VOo verlorenen Sohn, 7zweıten Wasten-
sonntag. Inc A, =5 &.\)Q Q\ Sa Y o AS9

AN aC S 987 eıne Seite unbeschrieben
un ungezählt.) 34) 288— 9295 ahONYDM, für das HWron-
leichnamsfest \)\AM}-\ v\.‚x.9J) Eıne aruber gesetzte ber-
schrift wurde wieder unleserlich gyemacht Inc \ AD £;‚L„«.>\
7 >\)\ (\»«M-’\ D Q\ AA 2
A MJ—.L‚J\

BIr. Gr 89 15 Zln 819 12 16.><8 Zstd Ziemlich UT, aber
sehr Neckıg und schmutzig. Bl. der Bir. AIı Anfang ehlen. Schwarzes
eder, schadhaft. chr. e1ın, Qaber deutlich, ungleichmäßig, sehr wenig vokalıisıert.
Überschriften und Interpunktionen TOt schr. esCcC Dem Krlöser-
kloster ın AL vermacht VO  S dem Maträn Kuthymı10s von Sur un Saıldä W 1712;
dazu seın Siegel (Bl 88° Von dem e  i  un Mihä’il Mansür 1MmM Januar 1868 einem
Christen AUS Kesruän abgekauft, der mit Kleiderstoffen hausıerte} UrCc. letzteren VO  e

einem oshm 1m OTIie A erworben

ach dem"’raktat ber das allgemeıne Gericht.
est der Vorrede (BI 1a b worın der Augustin zıtiert
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wird) und dem EBihrist (Bl _._3“) der ext 2898

Abschnitten, welche behandeln 1} Die Tatsächlichkeit des
(G(Gerichtes Gottes., den chrecken. welcher a lle Menschen

Gerichtstage befällt, 3) dıe Not des Gerichtes G(Gottes
W6EDEC der schrecklichen Vorzeıichen, die zweıte Ankunft
UuNsSeres Herrn ‚Jesus Christus und <SEINE oroße Herrlichkeıt,
Q die cheidung zwıschen (Üuten und Bosen, 6) dıe KRechen-
schaft Tage des Gerichtes, das Urteil des gerechten
Rıchters ‚Jesus Chrıistus.

205 Blr 40 16—19 Zln >< 1672 16172 ><121/2. Zstd., Neu Eb
Starker, roter Lederband miı1t Ornamentpressung. Schr Kleın, modern, Kapitel- ınd
Seitenüberschriften 1'0  + hr. 1880

Sammlung VO redigten &) des melkıtıschen Dıakons
Ahbdalläh Zahır (1688—1722), des melkıtischen Priesters
J 0oäkım (mıt dem YHamılıennamen Maträn, unten d  9 geb
1696 in Ba albek, ge1t 1729 1mMm Kloster aX-Suwair, gest. 1472
iın ‘Akkä), 1ın Abteiulungen.

Sdonntagspredigten: Predigt Sonntag des arl-
agHers und Ollners VO  — em Hürı Joäkım (J) (Bl 1° — 8°);

Pr des verlorenen ohnes VO  H ‘Abdalläh Zahır £)
(BI — 16°); über das Gericht der Fleischenthaltung
(anoNym;: 16*—28”); AA} OT Fastensonntag on

(Bl 28b_ 0‘\)  9  E ) Palmsonntag VO AL (Bl 0*— 48”);
6) ALIN Ustersonntag (Bl 4A48  592 NEeUEN Sonntae
Von (Bl 59°— 68°); nach Ostern VO b1.68
bıs 517 9) AL ach ONn (Bl 932? ° 10) Al

der amarıterın Ol (Bl 93 11) &A S des
Blınden VO  an L, (Bl 2— 10  9 12) , ach © 1.
dem der (nızänıschen) Vater VO  > (Bl — 120°); 13) N

Pfingstfest (anonym; 20°—127”); 14) aller Heıilıgen
VON (Bl 28  I” 14985  5& unbeschrıieben).

u KHesttags- und Gelegenheitspredigten: Pr ber dıe
Aufnahme arıens iın den Hımmel VO  b (BIL 2 4.55°)8

Feste des Michael VO  S (Bl 155°— 165°); 3)
der (Ü+eburt des hl Johannes des Täufers VO  b (Bl 165”
bıs ber en Vorzug der Kınıgkeit der Monche
(BI 17 hne Nennung des Autors, atıch beı en
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folgenden; ber dıe Art der VON ‚Jesus Christus anbefohlenen
1e und ıhren Vorzug (Bl *— 18  9 6) uüuber den Un
wiıllen Christ1 > dıe Aussätzıgen (Bl 21899
() ber die Flucht VE der Sinde (BI 89”—194°*); uber
dıe Art un W eıse, Demut ] ben (Bl ” —205°).

ber T,eben und Literarısche Tätigkeit des ‘A bhbdalläh Zähir auch
Eınführung der Buchdruckereı ın Syrıen durch ıh vgl 2aCe
1ın KEichos d’ Orzent 1 1908), 218 220 281—287, 363—0031(2, ferner
al-MasSrıq N} 1908); 99.; üüber ‚JJ oäkim Matrı  an vgl Charon; O
ate byzantın Aans les Patrıarcalts melkates. Rome. 1908 25  n

41 238 Bir Foliıo 75 Zln 23 LE ST yut, EKb  Q
Brauner Lederband; wenig schadhaft sSchr ewandt, schwarz und rot v’ote Seiten-
überschriften Die Bıbelzıtate A, KRande 1n Querschrift Ndrschr. Haleb, 1720

(BI la‚ VOI späaterer an esCc 997  Dem Hürı Antüun Sime ün Nasr-alläah, dem
Sohn! des Jüsuf Safräwi, grıech.-kath. Konf., ın ale 25 Julı 1857 mi1t seinem

e (folgt das Siegel m1t dem Namen) Jüsufeıgenen abgekauft VO  -

(sovıel noch Z Jesen; Bl 19.
Sa ygl X  P  ALS „Hyaziınthen-Halsband

ber dıe Verpflichtungen des Priestertums“ (SO die Raun-
leitung‘), vertfaßt von Petrus Fromage (z) J., Mıs-
S10NAT, 1m Anschlulß e1Nn Werk des Louı1s Dupont (du
Pont, de Ia Puente, A 3D ’ des Philosophen. Vgl

Nouvelle Öd.Sommervogel, 10L de Ia Compagnıe de ‚JSESuUS.
NE 1285f.|

Nach einer Kınleitung des Übersetzers (BI 1” — 2*), einem
Kihrist (Bl 2  5° un eıner Vorrede (BI 6*—8*) der ext,
BI R8 2057 1n Kapiteln, welche behandeln 1} Würde un
Heiliıgkeit des priıestlichen Berufes, mı1t Abschnıitten (Bl
bıs 9 das pfer der göttliıchen Messe, mıt 11 Abschn
(Bl 9*— 73”), 3 dıe kıirchlichen Gebete, welche der Priester
rezıtlieren der sıngen muß, mıt Abschn (Bl 73” — 88”),

dıe der Deelsorge dıenenden Obliegenheıten, mıiıt Ahbschn
(Bl 88  9 das Amt des „Beichtlehrers“ un dıe on

ıhm geforderte V ollkommenheıt, mıt Fn Abschn (Bl 109
bıs 9 dıie iıchten jener Priester, weiche sıch mıt den
W issenschaiten beschäftigen, besonders der rediger, mıiıt

Abschn (Bl — 187°%), den eru der i1SChHOIie und ihr
Amt der Leıitung der Seelen (BI 7°—237”).

ber den V erfasser. gESt 740) 1ın Syrıen, und seıne der 1ssıon
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dienende literarısche Tätıgkeıt, de Backer, Bıblıotheque des BCYWAINS
de Ia Socıete de JSeEsus 1, 7021 un Sommervogel,
I1LE, 391

231 Bir. 4.9. » Zln 211 151 std Lose 11N ınband;
BIl. 1— 96 sehr abgenutzt; darnach fehlt e1in Stück, ebenso der Schluß. S Mit
schwarzem er überzogene appe, sehr abgenutzt un schadhatftt. ch e1n,
fiüchtıg. Abschr.

Betrachtungen ber das en un Leiden Jesu Christı,
erfalßt VO  am} Lonuıis Dupont, , AUS dem Lateinischen
ubersetzt VO  e} Petrus Fromage, S J. 1729

Dem lückenhaften und unvollständiıgen Text geht eine
Kinleitung und e]ne Inhaltsangabe VOTaus Bi 96? haft och
en Anfang VO el der Betrachtung, 07® den Rest
des Pra Teıiles der Betrachtung, 031” den Anfang des

'Teıiles der 51 Betrachtung. Gedruckt In Ban., 9 ın
aé-éuwair.]

|dıe Ausgaben des spanıschen Originals sÄsiehe beı Sommervogel
(4. NA. O7 12705 dıe lateiınıschen Übersetzungen des 'Trevın-
1US d NVIH. 3f.

4() 18 bezw. 25 Zln390 Bir (366 233 Textseiten). D H >< LT
16 1/2><12 DbezZzwW. La><121/2, S P XUT; O1n ersten  erk cdie zweiıte Hälfte.
ID Ganzleinwand. CNr eIn, schwarz und TOT. chr. enr modern.

CNrT. Sehr kleın. gewandt; dıe Überschriften 200881 e1l rot, Zel violett; dıe
Schrifttexte teilweıse TOT. Abschr Ende eptember 1878 Von Nasr-alläh A Süri, Bası-
laner-Moönch der Kongregatıon VO  w ale

Zı weıter 'Teil der Betrachtungen des LOU1s 1) 17
%, unvollständig. ach dem Fıiıhrıst, demzufolge

S6 Betrachtungen seın ollten (S 1—8) und Vorwort S
bıs 34) folgen Betrachtungen S 34—366). deren letzte

Knde mıtten 1 Satz abbricht.
B) redıgten des KErzbischofs Athanasıos Tütung1

VO Taärabulüs (Trıpolıs). Inhaltsverzeichnis autf nıcht
gezählten Seiten. 1611 (S. FPredigten,
dıe erste über dıie 1e (Ao0ttes uns iın der Kınsetzung des
eılıgen Altarssakramentes sıch ergeht und {ur das Fronleich-
namsfest bestimmt ist, die übrıgen VO  S dem ott schuldıgen
Dienste, der 1e ott und iıhre Bbeweggründe und die
Arten ıhrer Außerung handeln, Zi1 'T'e1l bestimmt für ONN-
Lage ach ngsten. .11 122—222): 16 Predigten

'_I‘T'irkisch » „Tabakhändler“,
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ıuber dıe gottlıchen (inadenerweiıse In der Stiftung der Kirche,
ber den Yıweck der TLeıden nd Kämpfe, den Nutzen des
Dienstes Gottes, den (+lauben und selne Betätigung ın oyuten
erken Zum Schluß S 2903 —233) Predigt ber „d1e eilligen
Lieiıden des Krlosers‘,

553 Bir. 80 18— 20 Zln 6122 >< 10; VDE Yıstd In der ersten
älfte STAT. Neckıig. Starkes, schwarzes er mit MNacher Pressung, abgenutzt,
CAT. eın; die ınte hat vielfach durchgeschlagen. Kapıtel- und Seitenuüber-
schriften rot. Abschr. 25,. Julı 1760

Fragen und Antworten ber dıe W issenschaft des
Gewissens, ZU Nutzen der Priester des Orijents 17/42,
AUS dem Lateinschen 1ns Arabısche ubersetzt VON dem Priester
Sulaimän on Laodıkela, Schüler der Fropaganda (bl 4?)

ach der Inhaltsangabe (Bl 4°— 5°) der 'Text —053°
In D Ahbschnitten uıber Buße un Keue, Beichtpriester und
Seelenhirte, ber dıe Sıınde un deren Nachlassung, ber dıe
Sıunden im einzelnen, ferner ber Beobachtung der Wasten,
das kanonısche und dıe Nhorung der hl Messe, ber
Moönche un Nonnen, kiırchliche Dıiszıplın, Lebensführung des
Klerus, ber dıie reservierten Sünden, dıe Sakramente der
auie un Fiırmung', Verlobung und Ehe, V erwandtschaft,
Blutschande, Ehehindernisse, dıe spezıielle Jurisdiktion der
1SCHNOie

210 Bir 40 Zln ><  Z ><1O  2 Eb SsStarker schwarzer
Lederband miıt Pressung, ALl Rucken schadhafft. Schr Kräftig. Abschr. 20 Sep-
tember 1773 fur dıe melkıtische Kongregation der Basıllaner- Mönche des Maär
Juhannä,

asselbe W1€e
202 Blr 294 +- 67 Textseıiten Q0 17 Zln 1642 >0} F2:>C6 ZAstd

Eb  D Starkes braunesSehr Yut; je Bir Anfang nd Schluß unbeschrijeben.
eder, gepreßt. Schr SsSehr €e1n; Überschriften TO  S Abschr. Januar 1739
VO dem melkıtıischen Priester 'Abd al-Mu ti ın Damaskus.

„Buch der Au der Muschel gyebrochenen Perlen ber
dıe W issenschaft des (Zew1ssens und den Weg des
Bekenntnisses“, AUS dem Lateimischen uübersetzt Ön E 1O
natıus Clison (Da J ın ale 16580 S Aus
der Kinleitung des Übersetzers S 2—14): Da er sıeht, daß
cdıe Priester des Orients, hne 1ssenschaft nd Wiıissen un ohne

ÖRIENS ÜHRISTIANUS. Neue Serie S
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© entsprechende V orbereiıtung beichthoren, WO ıhnen
ınbliıck auf dıe schwere V erantwolr tlichkeit des Beicht-

vaters eE1iNne Anleıtung anl A1e and geben ZU1 fleißıgen
Studium ach der Inhaltsangabe S “  24) der ext

'Teılen mI1T vielen Abschnitten, Unterabteilungen und Fragen
ber dıe Z Sakramente der Buße notwendıge eue,
dıe Bedingungen der ag kramentalen Beıicht 3) dıe Horm

des Bußsakramentes, dıe Absolution des Priesters. ubeı
den „Kanon {Uur die Beichtenden“‘

,  1s S1O1 ber dıe yöttlıchen Sakramente“
erfaßt VONN lenatıus CGlison ach der KEınleitung S b}
der Inhaltsangyabe (auf nichtgezählten Seiten) VOTauUS-

oveht 'Text Z 62 111 Abschnıitten mMI1 mehreren Unter-
abteilungen Die Materıe der Sakramente, dıe ZUL X 611-
ziehune jeden Sakramentes notwendıgen inge 3) dıe
Sünde der Sımoni1e, Untersuchung ber dıe s1ıeben 'Tod-
sunden.

ber den U bersetzer bezw. V erfasser siehe Aug, de Backer, (

I 1504, WO obıge Schrıften nıcht verzeichnet sınd. Die Übersetzung
cheınt N1IC E1 Einzelwerk Grundlage haben

47 783 Bı Bir spater beigebunden ZUL eventuellen Krganzung des
fehlenden Textschlusses) O110 5 Zln Zstd Sehr u Schluß
jedoch verloren Starkeı braunel Lederhand auf dem Vorderdeckel u11l e1ıl
m1% (roldpressung Schr e1n, sechr regelmäßig Überschriften TO% Am KRande dıe
lo0c1ı scrıpturae Abschı Im 1714 fin Jüsuf SsSohn des verstorbenen annäa

(Bl 13 Mi1t Sıeyel)
Z$\)\.°—A.QJ A‚..=.‚; S AI AAyl „Führende

Sıittenpredigten und heilbringende Geisteslehren“,
erfalßt VON em Hürı Miıba ıl ıbn ABada „DSoNN des
Peliıkan“‘), Oıkonomos Anl der Kırche Haleb, „dem zweıten
Chrysostomos SC1NeEer Yıeit‘‘

Die ammlung umfalßt unter der Überschriuft „HKrstes
Buch“ 'Teıle mM1% 1 EZW Predigten, welche durchweo
moralisch-aszetische '’hemen behandeln; ach dem Fıhrist (Bl
GE 3‘*) ‘Len „Lade der Laster“ BI 21A072 aßlich-
keit der Sinde und Krniedrigung des Sünders, Bosheıt der
un: und ıhre Strafen, Hortsetzung, dıe vorübergehen-
den Freuden der Suüunde besonders der Unzucht D dıe sieben
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Hauptsünden, 6) Fortsetzung, dıe Lüge, 1U 10) der
alsche Kıd, E1} Tadel derjenigen, welche hne al schworen,
12) Strafe derer, welche ıhre eE1ldliche Versprechen nıcht e1IN-
lösen, 13) Belehrung ber dıe Meidung des Kıdes, 14) (z0ttes-
lästerung, 15) 16) Murren Gott. _ 7) V erleumdung,
18) Selbstlob. IL Te1l „Krmunterung 7ı den ugenden,
nd ber dıe 1er etzten Dinge“ Bl 107 1CH-
eıt der Siünde nd Lob der Buße, dıie 28 hat Christus
ZU Anfang seINer Lehre gyemacht, 3} der Bußer darf nıcht
lässıg werden ın seiInem Kntschlusse, Loh der Buße und
"T’adel iıhrer Verzögerung, D derjenigen, welche ıhre Be-
kehrung verschlıeben und 1 Vertrauen auf Gottes armherzig-
keıt ın der Siünde verharren, Hrommigkeıt, V erlangen
ach Heıligkeit, hne welche nıemand ott sehen kann,

(Öottes- und Nächstenliebe, dıe I1ebe (+0ttes über alles,
10) Z2 Sl 11) Barmherzigkeıt un (rüte, 12) Nutzen
des Almosens, 13) Beschaffenheit des Gebetes, 14) ü. 15) das

des Herrn, 16) FWFasten, 7 Demut und Hochmut,
}8) die en freiwiıllig Armen notwendige Demut, 19} Heım-
suchungen und Betrübnisse, welche ber die Bosen und (GGuten
kommen, 20) Nutzen der VO  } xott geschickten Züchtigungen,
21) Nutzen der wıdrigen Schicksalsschläge, S1E sınd e1N Zeichen
der Krrettung, 22 die Geduld, 23) Selbstverleugnung un
Kreuztragen, 24) der Schaden dessen, der den Ruf (+ottes
nıcht annımmt, 25) 1 4’ 26) dıe Würde der Kırche,
2U) dıe W ürde des Priestertums, 28) die Yortdauer es
Fredigtamtes, 29) L’od, 0) Gericht, ö1} Höoölle (unvollständig).
Dem Fihrist zufolge sollte och kommen : 2) die deligkeıt
des Himmelreiches.

189 Blr FKFolıo 292 Ziln. 2Q Zstd Am Anfang ehlen
11 Bir. ; ebenso einıge 112 nde, mehrere BIir 10se, Ursprüngliche Folnerung:: Z2—1
spätere Paginierung: 2—. 380 s Fehlt. Schr Groß, Überschrifte_:n und NTLeT-
punktionen rO  + Abschr

Moralisch-aszetische bhandlungen, dıeselben w1e
ın Rest der Abhandlung hıs (unvollständıg).

105 Blr 80 B7 Zln 13><181/2; VE std Zwischen em
S11 Bl e1nes; dıe ersten Blr unbeschrieben. Eb  Q SsStarker TOTeTr Liederband
CNr Klein; dıe Überschriften LO  + Abschr

8
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Unterrıicht ber dıe Eucharıstiıe und das Meß:
Oopter, wahrscheinlıic DOANZ von dem Jesuıtenpater ose
der sıch c1S Verfasser des 11 'Teıles nennt (Bl 65°)

aCN denı Fihrist (Bl 4a___ b mıt fehlendem Anfang)
der 'Text Ka 64° 1n Fragen un Antworten mıt Ab-
schnıtten. 17 W under der hl Eucharıstie, entnommen en
Schriften der hl Väter, gesammelt VO  a em Vater ose
dem Jesulten, ın Leılen, ZUL Erläuterung der Notwendig-
eıt un Nützhlichkeıt des mpfanges der Kommunıon
(Bl 65° —102°%). 111 Das Vater u  , erweıtert und erklärt
als eucharistisches (BI *— 10

314 Textseiten. 40 Zln Ziemlich NuUi;
der Bir Anfang fehlen; 7A11 e1ıl fleckig und beschmutzt EKb  [=? Schwarzer

ftarker Lederband miıft Pressung. Schr Ktwas klein; dıe Überschriften und die
zıti1erten (erklärten) lıturgıschen 'Lexte TOT. Abschr

Ausführliche rubrizıstische kk 1 der heilıgen
Messe VON J oäakım Matran (s oben ZU 40) 'Titel 5)LM
AAA} }.AM „Liampe des Heılıgsten in der Krklärung der
Messe‘“, 1M est der Vorrede 1, WOTAaUSs uch ersicht-
lıch, daß das Werk 1m August 1751 1M Kloster des Pro-
pheten (der Name nıcht mehr leserlich) 1mMm Gebirge Kes-
TUa verfaßt wurde. Inhaltsverzeichnıs 1 Z 'T ext
bıs 314 ın Teılen mıt ]e mehreren Abschnıtten |Gedruckt
Beıirut 1888 ın 8

Yı Gut. Eb  Q51 4.0) Bir Gr 80 1 Ziln. 15 >< 101%ß:;: MT
appe m1t Lederrucken CNr odern Abschr 19

Anleıtung uber das geistıige (1$ }./°AS.’° AJ
Saıa ala VOI dem Priester nd Basıllaner-

mOönch 5 )k1ıiım
52 186 Bir (372 Textseiten). 40 DezZW. 15— 19 Zln a 15><10

Zstd Anfang e nach 082 eıne Lücke EKb  Q Die Hs zwıschen schadhaften
Holzdeckeln chwach eingebunden. chr Von Händen kräftig, sehr wenıg vokalisıert.
Abschr a) Für 1: Mittwoch, eptember 7123 161  3  R D Chr.) VO:  } 2

(der Name ıst ausradıert), n des Hürı Girdis AaUS Taräbulüs, ONC 1 K loster der
Herrin ın Hamtüra, Z Zeit des atran Joäkiım VO  w Beirüt, und des Huürı Sımeon,
des Klosterobern, un der Priester Joasaf Mansür, Melet1os, 1ıkoöla und Jüsuf, des
Dıakons Barläm, und der Brüder Kyprianos des Greises, Abdalläh, Joasaf un Ger-
INAaNOS, und der übrıgen Oönche 1m Kloster (S 262) Für LV (17 Jh.) Ön Sımeon
Maträn, ONC 11 Oster Hamtüra be1ı aräabuluüs, ben (8.292). C) T J
wahrscheinlich ebenfalls Ol eiınem önch ın Hamtüra; denn Schlusse sind . A,
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dıe Landesheıilıgen 35  dıe beıden Styliten” angerufen d) FKur VI 17 Jh —— R ag das
Kloster Hamtuüra (w iederholt 111 1)

S 122962 Abhandlung ber dıe Beıchte und dıe
Krlösung ONM der N: Korm VO  a} Hragen des Schülers
ınd Antworten des Liehrers Titel und Anfang enlen ach
dem Rest des Kap (S 1—8 folgen Kap Das Werk
1st 111 zahlreichen Hs verbreıtet Inhaltsangabe (r Ühr

i} (1912); ı E
L1 63 „Mimar CHI em Johannes (Chry-

sostomos ?), das 111 der eiligen Fasten(zelt) gelesen wırd
Inc Ala L

V A Il  SR \ 1
{111 28 Anfang es „Antwortschreıbens des Papstes

| Name fehlt| Ol Kom, das er durch CcCNhulertT Battısta
b All den Patrıarchen VOIN Damaskıus sandte, verftaßt
VO  w dessen Schüler, dem Maträn AÄAnastasıo<s“

PER 0I Fragment Mimar über en
Nutzen des Hastens mi1t frommen Krzäahlungen der Anfang
fehlt

9022924 Disputation des Ahu QurrTa: Bıschofs
ON Harran, mi1t muslımıschen (+elehrten dem Chalhfen
9,| Ma INun Vgl raf Ihı:e arabıschen Schrıften des
C000T Abü Qurra. aderborn 1910 —83.|

NI 325 317102 „Krzählung on der Gefangenschaft der
Israelıten durch den ON12 Nebuchatnezar 1n en agen des
Propheten Jerem1Jas da unvollständig. Inc. 7} A

d
179 Bir 4O D° A 23><151/9 B1AL Lederh aınd

schwach gepreßt schadhaft SchrT Kleın, SChWAaTZz und rOT Ahbhschr

Polemische Schrift des Diakons ‘Abdalläh Zahır
ale miı1t dem Lıtel Aun AJ L \)\AA..D.AJ\ F
„Buch der Wiıderlegung des Schreibens der hartköpfigen
Synode on Konstantinopel“, verfaßt E 1723 11N Kloster
s-Sıuwanr auf Verlangen melkitischer Christen, welche as
genannte Synodalschreiben (1722) Z Schlsma ZU verleıten
suchte
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ach der Kınleitung (Bl __4h), eın Fihrist (BI 4b  7°)
und einem Vorwort (Bl —- 8”) der 1ext, In Tel „Unter-
suchungen“ 1748 Dieselben wıderlegen den ersten
e1. jenes Schreıbens mıit der Leugnung des Primates PetrI1,
ın Ahbschnitten (Bl 83” — 70°), den zweıten 'Teıl mıt der
eugnung der Processio des hl reistes AUuS dem Vater nd
dem Sohne, In Abschnıtten (BI 105”—173°”), den driıtten
bıs füntten 'Te1l miıt der Beanstandung des ungesauerten
eucharistischen Bbrotes, der Leugnung des Kegfeuers, der
Seligkeıit der eılıgen VAST. em allgemeinen (z+ericht und dem
V orwurf, da dıe romiısche ırche die alte Tradıtion verlassen
habe. ın Abschnıitten (Bl b  ]  9 dazu Schluß

174°—17
Vgl (/od. Vat. ( 659

260 Blr (515 Textseiten). 40 Zn A 1  9 TE Zsatd (+anz
Eb oderner starker Halblederhand. Schr Veueste Kopie ın moderner

kleiner Schrift; Titel und Zatate TOT.

Polemische chrift des Diakons Abdalläah Zahır (der
V erfasser ist nıcht genannt) e1iNn dıe Lateıiıner mıt.
scharfen Ausfällen bekämpfendes Werk des oriechisch-schisma-
tischen Bischofs (+abriel VO  - Philadelphia s (/od. Vat Fı 655 |
Yhtel: A (‚.A.Q d Sl A} „Gegengift, welches Ol

dem (Aıfte des Phıladelphiers e1l1le Kınleitung 1a3 In-
haltsverzeichnıs S SO Vorrede 1 Z ext

Schlußwormıt Kapıteln und mehreren Abschnitten.
5103515
Vgl (od. V  f  al V ÖIg ONN OV ın (}+ıldemeısters Katalog,

S 66, WO auch ausführliche Inhaltsangabe.
2 Blr (504 Textseıten ; die ursprünglıiche Pagınierung beginnfi mıiıt

4.0gP, die eTsten un!' etzten 12 Blr unbeschrieben). 253 Zln 2105 >< 16;;
2 Zstd Die ersten und etzten agen Sind Yalız, die übrigen fast VO

Fınbande gelöst. Eb Schwarzes er miıt Ornamentpressung, schadhatft. Schr
Kleın, sehr sorgfältig, SCHhWAaTrz und 1TO  C Diıe Zeilen siınd (von numer.ıert.
enaue hıblische Schriftverweise ALl an Seitenüberschriften. BL 3b 1Ste der 1
Lexte enutzten Abkürzungen. schr. Dezember 1718 on ]S 1  -  bn <&  S  >N ıbn
al-HämibatnıGfür den marTonıtıschen Dıakon Augustin Jüusut ıb al-Hındı
Öl ale (S 505) ch aun 1813 Ol Nasr-allah Hauwä (\g>) um 4.() Plaster

spanısche 1A1S em Dıakon uUusSu "Tumäa abgekauft (Bl 4<1 und 505)
„Das drıtte Buch (scıl der Philosophie) üuh er dıe Natur-

cha ft c (Naturphilosophie und Psycholog1e), ONM dem
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maroniıtischen Priester Butrus (ıbn Butrus ıbn Ishäq) Al
Tnl  awWwıl er Tülauwi), rediger in Haleb nd Oikonomos der
dortigen Kirche der Maroniten, veroffentlicht 1‘ Dep-
tember 1698 (Bl 4*)

ach dem FKihrist (Bl 4” — 9*) und der Vorrede S 1—83)
wırd der Stoff in elıner der abendländischen Scholastık eNtT-
ehnten Methode (Proposıitio, Distinktionen, Kınwande und
Wıderlegungen, streng syllogistische Beweisform) 1n Ahbh-
handlungen mıt vielen Untersuchungen, Abschnıtten und Ka-

pıteln verarbeıtet. Über den Korper 1 absoluten Sınne
(& 3—228)); Iın Untersuchungen werden behandelt Die
Anfänge der Naturdinge S 3—15), dıe erste Materıe
S9 3} das Leere (Ä;:/Ox)s’..!\) S dıe u b-
atanzıelle HKorm S 45—55), 9) die Verbindung VO  a Korm
und Materıe S 6) das Zusammengesetzte S

die Natur S d1e Ursachen Hmn allgemeınen
S 92—124), )) dıe hoöchste Ursache (S 125 —149), 10) die
erste rsache (S 149—154), 1 1) Bewegung, kt und Passı-
hılıtat 154 167), 12) das Entstehen S 167—180). 15) das
Endhliche (S 181—190), 14) der Raum 191—202), 15) dıe
Quantität 202—220). 16) Ist elıne ew1ıge Schopfung möglıch ?

221—228). 11 ber dıe Sphären nd das Entstehen
der Welt S 228—276); ıIn Untersuchungen: Die Sphären
(& 228—235), WFortsetzung S 235—248), dıe Kınt-
stehung der W elt un der Sphären In sechs JLagen S 949
bıs 2(6) 1l ber das Seıin un ergehen S 277—8361);
mıt Untersuchungen: Das wesentlliche eın D 277—296),
2) dıe Ursachen un die Ordnung des Seins (S 6  —5  ’

das W achstum S 318—53295). das ompakte und Ver-
anderliche S 325—8329), 9) dıe V eränderung S 320—343),

dıe einfachen und gemiıschten Klemente 343 — 361).
ber dıie Seele; miıt 19 Untersuchungen S 361—504):

Die Seele 1 allgemeınen S 362—379), dıe Ziusammen-
setzung des Lebendigen S 379—391), 3) das W esen des
ebendigen S 91—394) die Krafte der eele S 304
bhıs 403), 5) dıie ntellektuelle Ta 404—411), 6) das
Denkvermögen 412—433), /) dıe Tätigkeiten es In-
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tellektes S 454—439), dıe Willensfreiheit &5 439 —454),

der aDıtus (DL Q)LSL‚J\) S 454—467), 10) dıe Krafte
der anımalıschen Seele (& 467 —486), 11) dıe VO Leibe
trennte seele S 486 — 504). Zatiert werden ausdrück-
ıch Lhomas VO  H quın un dıe Thomiısten (D

5() Schlußsatz „ V ollendet ist dıe natüurliche Wissenschaft,
nd O1& ıhr dıe theologische Wissenschaft.“

hber den Verfasser nd se1ıne Nerke vgl ab-MasSrıq VI 9
(67(—((1; obıge Schrift auch 1n at. ( 6(1: vgl ferner vıt Maus

ÖUPPL. A AAA
D6. — 357 31lr 40 17 —19 n 191/2><14; ca 14><10. Nıcht fest ım

Einband; Anfang viele Blr l0ose, eıl infolge des Gehrauches abgegriffen und
fieckıg. Schr. Kleıin. Abschr Juh hıs eptember 1877

eNrDuC der Phılosophıe mıt dem J. ıtel { C
S! „Buch der Grundzüge der Log1ık“ Außer der Logı1ık
1m besonderen (Bl 1—79) werden uch behande Metaphysık
(Bl 80—231), Psychologie (Bl 234—320) und Kosmologı1e
(Bl 22—354).

(Fortsetzung folgt.)
Iı GRAF

KO  NGEN UND
udıen anf dem (xebiete des georgıschen Bıbeltextes Wenn

der Unterzeichnete q IS Nıchttheologe auf eıner Mehrzahl Von Studien-
reisen siıch eingehend mıt zahlreichen Mss georgıschen Bıbeltextes he-
schäftigte, hat das seınen (Grund ıIn der Tatsache, daß ın Hınsıcht
auftf das Studium der vergleichenden kaukasıschen Sprachwissenschaft
das Altgeorgische diıe eINZIgE Sprache ist, dıe wEgEN Ades hohen
Alters ıhrer enkmäler darüber aufklären kann, wıe nd oh S1C sıch
1 Liaufe e1InNes Jahrtausend un mehr gewandelt hat Iiese enk-
mäler interessjieren mıch alle a 180 zunächst A UuS sprachwıssenschaftlichen
Gründen, ich AS aber andererseıts nıcht einzusehen, weshalh iıch
anderen interessierten Kreısen meıne W ıssenschaft. vorenthalten soll,
zumal dıe Kenntnıis des Georgischen N1C leicht /ı erwerben ist.

W as zunächst das an betrıfft, S hat es das 1n unNnserem Sınne
hbe1 den Georglern, sSoweıt meıne Kenntnis heute reicht, wahrscheıin-
lıch nıcht gegebhen. Die ((Üeorgıer haben In der alten er Z WEl
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FKısSchriften des gekannt dıe fünf Bücher Mose und den Psalteır
1st AUS Gründen, dıe ıch e1N anderes Mal ausführhcher mıtteıjlen
werde, schon heute fast. sıcher, daß der Psalter das älteste geOrgISChe
Lateraturdenkmal ıst, das wahrscheinlich auch älter ist. als ıe hber-
setzung des Die große Athos-Hs dıe den gesamten alttestament-
hıchen Kanon enthält nd e11N€e Übersetzung AUuS dem Armenıschen 181
kommt hıerbel, weıl S16 viel Jünger ıst, gar nıcht KFrage

UÜberhaupt sollte mıt der Krage nach der armenıschen Vorlage
altgeorgischer Übersetzungsliıteratur vorsichtiger umg6SaNngeh werden,
q,{s es hısher geschehen ist. Bıs jetz habe ich noch he1 keiner l
6OI gıschen Schrift mıt Sıcherheit eE1INe armeniısche Vorlage nachweısen
zönnen Im G(regenteıl, ich habe teststellen können Z allen Zeıten
haben sıch cdıe (+e01 S1C1 mi1t guten und ausreichenden gr]echıschen Hss
Vel sehen, schon natıonalen (ünden da, deı byzantınısche polıtıische
Eınfluß schon Jahrhundert beginnt daß S16 daneben auch ArLrMME-
nısche V orlagen Zzweıtel ILuınmnıe benutzt haben, ist ohne weıteres e11-

leuchtend nd w1ıeweıt auch syrısche Quellen Frage kommen,
das uß sıch erst och herausstellen

ber au{t eE1NS mMu ich doch och zurückkommen Schon Cony-
beare hat e11n€e1 Arbeıt Key of ul Ahe Vermutung geäuber daß
das C'hristentum /ı den GeorgjJern nıcht A4AUS Armenıen un durch
Armenıeı oder gal VOoO V esten durch das Kuphrattal oder noch
auf dem W asserwege übe1r dıe orlechıischen Kolonien des Schwarzen
Meeres, sondern daß CS A UuS Nordpersien gekommen Se1 Dıiese Veı
mutung wırd fast Zul1 völlıgen (z+ew1ßheıt WEeNN a S1C eiınmal e
Liehnwörte:r deı alten Ubersetzungslıteratur SCHAUC ansıeht HFast keın
armenısches Liehnwort 1st. (a das nıcht. zugleich auch C611 persisches
W ort 1St dessen Aussehen un nıcht cArekt auf Pehlwı V orlagen

dıeser Sprache hınweıst auffälligerweise stimmen damıt Al  b wıeder
die Al chäologischen Funde und andeı erseıits dıe Mitteilungen der Liokal-
schrıiftsteller übereın w1e Ose kalankatwacel Stephan Orbelhuanı, | Mose
H’orenacı1| 111 den betreffenden A hbhschnitten de1 Geographıe daß dıe
V ölkeı (des ()stens VOTr Krfindung des qarmenıschen Alphabetes ıhre
CISCNE Schriuift gehabt en beı auch dıese KFrage bedarf och SC-
HEG Untersuchung, Zı de1 ZUTFZEIT dıe ıttel och völlıg fehlen
{ DR ann abeı andererseıts Sal keinem Zıweıfel unterliegen, daß dıe
Iräger und Verbreıteır dıeser altchristlichen Kunst nd Kultur dıe
Dyreı WE sınd un fast ebenso sıchen 1st daß diıe Übersetzungs-
hıter atın dıeser Periode fast, völlıg vernıchtet 1ST.

Kıne Zusammenstellung de1 1111 Tıifliser Kı chenmuseum befindlichen
alttestamentliıchen Lanteratur habe ıch bereıts 111 der
(1911); 304{ gegeben Im Kaukasus selbst dürften sıch MMEeE11N6ES
W ıssens aum noch orößere Best,  C  b  inde befinden höchstens och "hfhs
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selhst, Auch fand ich och ın Mestıia ın SuanetJen den Anfang e1INESs
A etiwa AUs dem Jahrhundert Blatt)

Eıne Ubersetzung aller Schriıften des A ist. 1m Anfang des
18 Jahrhunderts VOIL versucht worden. Hierbei hat der yrussısche

aC den Mittelungen, dıe MIT A ennerText qa ls Vorlage gedient
der Sache gemacht haben, ist. dA1ese Übersetzung „miserabel“. Ks olt
das, w1e ıch hıer gleich bemerken wall, aunch VOoO den mocdernen AUS-
gaben des NM der Britischen Bibelgesellschaft; für wissenschaftliche
Arbeıten sınd dıese Ausgaben nıcht D gebrauchen, nd dıe Be-
mühungen etwas Hesseres un ein1germalßen Brauchbares: Al ıhre
Stelle 7i setzen, sınd wohl für immer als gescheıtert anzusehen.

uch das, Was WIr unter dem verstehen, gab es hbeı den

(Üeorgiern nıcht. an unterschıed auch 1ı1er dıe vier Kvangelıen a 1s
etwas Einheıitlıches, dann dıe Briefe” des Paulus, denen ın en beıiden
vorhandenen vollständigsten Hss. der erste ‚Johannes- nd Petrusbrief
folgen. Die A postelgeschichte scheıint hıervon SaNzZ getrenn Zı

sEeIN. Die Apokalypse ıst, An iıch nıcht schr ırre, ETST. E1n Werk der
Übersetzung AUuS dem Russıschen.

Ich habe Zzuerst,; WwI1e gESAYT, AUS reın sprachwissenschaftlıchem
Interesse miıch miıt der Sache befaßt, und, für e]ıne SAahZ bestimmte
Schrift dıe sprachliıchen W andlungen durch dıe Jahrhunderte ver-

folgen, wählte ich das Markusevangelıum AUS, das ich durch alle MT
erreichbaren Hss. entweder zollatıionıert. oder auch photographisch
aufgenommen a.he

Auf dıesem W ege ist es m1r 1n dreNährıger Arbeıt gelungen, mıch
über Handschriftenbestände 1m Kaukasus, In kRom und ın Petersburg
f orJentleren. Die beıden Tifliser Bibliotheken sınd ehenfalls in
qheser Hınsıcht aufgear beitet. Im SanZeh sınd auf dıiese W eıse etwa

Kolumnen Text SEWONNEN worden. Idıe Reısen siınd Z Teıl
autf e1gene osten ZU eıl mıt Unterstützung der Kgl Preußischen
Akademıe der W issenschaften 1n Berlın un Göttingen un des Kel
Preußischen Kultusminıisteriums gemacht. Die Arbeıten, für dıe siıch
auch der hochselıge Herr Kardinal Fürstbischof Kopp voRn Breslau
P interessieren geruhte, hegen AUuS Mangel Miıtteln seit Zzwel
‚Jahren vollständıg stall. zumal da ıch auch noch miıt dem Unterbringen
der Arbeıten dıe ärgerlichsten Schwierigkeiten habe

ID hleıibt, och dıe Durcharbeitung dreıier wıichtiger Bibliotheken
Übrıg, nämlıch dıe des ] weron-Klosters autf dem. Athos, der ehemalıgen
Bibhothek der Kreuzklosterkirche 1n ‚Jerusalem un des Katharınen-
klosters auf dem Sınal.

Dr 'T H. KLUGE.
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Neue soghdisch-nestorianische Bruchstücke. Als ich 1m

vorıgen Jahrgang Aeser Zeitschrift S Z0@ 3° über Ie chrıstlich-
literarıschen Turfan-Funde kurz herichtete Wl MLr die In JSahrgang
1912 der Abhandtungen derJPreußıischen Akademıe der Wassenschaften.
Philos.-hıst. Klasse erschıenene, aher erst AL Maı ZUT Ausgabe
gelangte Publikatıon VOoO M üller Soghdische "VT'exte. (4141

Par) noch nıcht zugänglıch geworden. In Krgänzung jenes BPerichtes
auf dieselbe heute hinzuweısen, scheıint 1L mehr angezelgt, weıl
1E durch den Umfang des gebotenen Textematerials alle bısherigen
Veröffentlichungen Funden christlicher Iuteraturbruchstücke U

Die 'Texte sındChinesisch-Turkıstan weıt 1n den atten stellt.
grundsätzliıch 1ın Originalgestalt, Transkrıption nd Übersetzung miı1t-

getenut. Syrische TVextelemente sınd auch der Transkrıption wıeder ın

Estrangelo-Typen eingefügt und 1ın der Übersetzung durch Druck ıIn
Maiuskeln kenntlich gemacht. Kınıge 4UDEerSsS knappe Firläuterungen
(S 84 f.) stehen AL Schluß Dann folgt och E1n JJ ansen D

sammengestelltes Wörterverzeichnıs, ın em Anmerkungen des Heraus-
gebers durch [ hezeichnet sınd (S 91—109).

In der Hauptsache handelt s sich N’'’Tliche Fragmente. 1)6-
hbeı sınd der V ollständigkeıt 1alher auch dıie VOILL M hereıts SbPA W

Z  B ecdıerten Stücke wen1gstens ın der Originalgestalt
wıeder aufgenommen, deren Transkrıption nd Übersetzung aber nıcht
nochmals geboten. JIıe Reihenfolge, ın welcher dıe Mitteilung der
FHragmente erfolegt, ıst, diejenıge des bhıblıschen Kontextes Das ıst, d
eEs sıch, w1e UU  S auch der Herausgeber (S 89) ausdrücklich angıbt,

este vOoOxn Perikopenbüchern handelt, 1n hohem Grade Zı bedauern,
hat sich übrıgens (vgl. S 44 f.) nıcht eınmal olatt durchführen lassen.
Man s<ollte sich doch wirklich hüten, A1eses sehr . zum Schaden der
SJache be1 Katalogisıerung un Edıtiıon saidıscher Bıbelfragmente
eingebürgerte System e1INes gewaltsamen Auseinanderreißens des 1ın der
Überlieferung Zusammengehörigen auch auftf dıe soghdische Krag-
mentenlıteratur Zı übertragen. Dıie Liturgiegeschichte ist A den ArS-
recta membra hochbedeutsamer alter Perikopenbücher mındestens
ebensosehr interessiert als ıe Bibelwissenschaft. Ihr a ber ist 1Ur SC
dıent, die Edıtıion möglıchst das sehr auch immer ücken-
hafte ıld der ursprünglichen Hs ILn des ın iıhr befolgten Liektijons-
Ssystems, EeZW. der wıeder d1esem zugrunde liegenden (}estalt des
Kiırchenjahres wıderspiegelt. Dem Bibelforscher wırd eıne
geordnete Ausgabe durch e1Nn einfaches egıster der vorkommenden
Bibelstellen 1n der KReihenfolge des Kontextes 1n hinreichendem
bequem enutzbar. Umgekehrt nat. der Liturgjehistoriker be]1 der 1er
hbehebten Art der Publıkation, bevor GTr dıeselbe für seINe Zwecke VE]'-

werten kann, e]ıNe Summe überflüssıger Arbeıt LuUn, dıe ım
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der Edıtor WwI1e M.s vielfach ungenügende Krgänzung und Über-
setzung der Rubriken ze1igt, sehr Z seınem eigenen Vorteil! 1ätte
abnehmen können.

Ich gebe 1mM folgenden eıne Übersicht über den reichen Stoft ınter
dem lıturgıegeschichtlichen Gesichtspunkte, ındem iıch bezüglıch der
Kvangeliarbruchstücke A Vergleiche dıe he1 Rosen-Forshall (atıa-
0GUS eodrieum manNuUsCT NYTOor uUM orzentalıum, u IN Museo Braitannico
ASSETVTANTUT. Pars DYIMA S 45— 3, hbeı Wright-Cook .L4_ catalogue
of SYTLAC Manuscrints N the Orarıy of the University of (ambrıdge
S 95— 80 1063— 1078 un VOIL Dıiettrıch ı1n den Nachraichten der
Kgl Gesellschaft der Wassenschaften ZU, (öttangen. Phailol.-hast. Klasse

S 1692170 mustergiltıg beschrıebenen Hss heranzıehe nd he-
züglıch der Lektionarbruchstücke auft eıne VvVOoO mML vorbereıtete
fassende Monographie über Syrısche nichtevangelısche Petikopenordnungen
verweıse., Ia vıelfach unter eıner un derselhben Inventarbezeichnung
Blätter verein1gt sınd, dıe keineswegs unmıttelbar aneınander anschlıeßen,
nd eıne fortlaufende Zählung der Fragmente VO nıcht durch-
geführt ıst, hbezeichne ıch dıieselhben ın auch noch nach den S  N se1ıner
KEdıtıon, SOWI1E nach ıhrem textliıchen Bestand In eıner zweıten
notjere ch den AUS dem Vergleichsmater1al S1C ergebenden (+esamt-
umfang der betreffenden Perikope.

Vorzuliegen scheinen 'Teıle vıer Hss., dıe Tel verschıiedene
Buchtypen repräsentjeren dürften.

Idıe große Masse des Materıjals entstammt, wIe M wohl auf
(rund des Schriftcharakters S S angıbt, e1ıner einzıgen Hs eınem
Kvangeliar mıt grundsätzlıch reın soghdıschem Text, VON dem sıch
DUr die syrıschen Rubrıken und eıne zweıisprachıige, erst. syrısche, dann
soghdische Angabe der Anfangsworte der eınzelnen Perıkopen a,h-
heben

(S 3(){ 1, 63—8380, fast dıe TanzZe Perıkope des
‚J  > Sonntags der V orbereitungszeit auf W eıhnachten (Lk E 57—80) uun
anschließend Rubrik nd Anfangsworte derjenıgen des onntags
derselhen: \n 385535 D3  ol „des vierten onntags des Dezembher“

dıe Zwel ersten W orte VOoO Mt. I
11 a (SD .16 1 19+—28; 7zweıte älfte der Perikope

es Sonntags nach Epıphanıe (Jo E 1—28) und Jo }; 29—39, Anfang
derjenigen des Sonntags darnach (Jo 1 29—42),. Diıe Rubrık der letz-
teren ist. Zı ergänzen: Cla 5A53 I8 as) „des <drıtten> onntags
/nach Erscheinung>“,

(Y° (S ö f.) Mt D, 30—33, A 1ULS der Perikope des ontags
der Fastenwoche (Mt 5 17-—37).

O7 v° (S 41.) M{+t. D, 38— 41, Anfang der Perikope des Dıens-
Lags der Fastenwoche (Mt 5, 38—48). Idıe Rubrık ist. /ı erganzen:
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C40 0« {d5030 HO AS an „des drıtten <W ochentages der ersten
Fastenwoche>“.

1L  D r0 (S 41) 13, ST ohl 4US der Perıkope des Kreitags
der ” Fastenwoche

X VD S 17) Mt 20, 1718 AUS em Anfang der Perikope
des Hastensonntags (Mt 20, 17—28).

66 (S — Mt. 21, 28— 43, größter 'Veıl der Periıkope
des Kastensonntags (Mt 28 23—46).

117 (SE Jo Ö, 25-—31, d3—40, 415 der Periıkope des
Dienstags der Mittfastenwoche (Jo y 19—47).

Z M 239 (Sz ID} 16, 2—193,; AUS der Perıkope des Hreıtags
der Fastenwoche (?). Denn ESs folgt dıe Rubrık: 450 0« 43
„des sechsten FHastensonntags“ mıt den Anfangsworten e1INEsS J6 ent-
OMMEeNEI Perikopentextes: 125007729 0Xn A5910 „Und sprach ‚Jesus
Lı den Scharen der Juden.“

TE 16 (S 5 {f.), v 66 r0 ( D21.) L 24 19292, 21 —34,
AUuS der Perıkope des Osterdienstags (Lk 24, 13—35).

IL 66 VO (S 7U J0 15, 1811,, 4US der Perikope des ()ster-
mıttwochs (Jo T5 1—25).

T (SC Mt. 10, I Schluß der Perıkope des StTer-
donnerstags (Mt 1, 35— 10, 15); und Mt. TO; 16—19, 21—3S53, fast die AaNZC
Perikope des auf den Osterfreitag fallenden Gedächtnistages der Mar-
yrer, spezıell 4US der Verfolgung SDapurs G+r (Mt 10, 16—33). Idıe
Liesung der Rubrik VOL Mt. 10 16 ist, D berichtigen: 23250405 0A45
„des FKFreitags der Bekenner“ (statt: 13250505 ')

D 71 S 78) Jo 20 19— 25 (erste Hälfte der Periıkope des
„Neuen onntags“ des ach ()stern (Jo 20, 19—31).

11 F S 71—  7  5),; LIL 99 a (S 76) Zeıle VL Jo 16, 20

größter eıl der Perıkope des „Sonntags der Auferstehung“
des ach Ostern (Jo 16, 16—33

11L 99 a (S 76 Zeıle 5—9, an 141 (S (9) Jo 21, 1

Ö VO Anfang der Periıkope des „SoONNtags der Auferstehung“
des ach ()stern (Jo 21, 1—14). Die einleitende Rubrik ist,

ergänzen: Aa CS {DXI ) DD „des <fünften> onn<ctags der> AA
erstehung.“

66 (S 77) Jo L4 D4 :, AuUuSs der Perıkope des 6 „SoNNtags
der Auferstehung“ h. des nach ()stern (Jo 17 ganz)

66 (S 53—57): 24, 36—47, größerer eıl der Periıkope
für Ohrıstı Himmelfahrt (Lk 24, 36—58). Im G(egensatz Z der er

orenen Rubrık ist, das Syrisch der Anfangsworte des Textes, das den
Begınn e1ıner Perıkope gewährleıstet, erhalten.

A 1il F (S 34—58): Lk 10; 34—42, Schlußteil der Periıkope des
„Sonntags der A postel“ (Lk 10 23—42).
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S 14 12 unmıttelbare FHortsetzung des vorıgen ragments (S 39
Ö, 12—17, Anfang der Perikope des „Sonntags der A postel“ (Lık

O, 12—46). Die Rubrik besagt 1n der Wat 455529 RS sdes vierten
onntags“ w1e das annn folgende HL s //a A ergänzen und St9
des Yı erwartenden 2....Ä:: ZUU erklären Se1In dürfte, vermag ich 1m Augen-
blick noch nıcht SaASCN,

11 (S 65—70): Jo 9i 9— 16 d30—38, AuSsS der Perikope des
„Sonntags des Sommers“ (Jo 3} 1—38).

66 r0 (S 10 Mt 15 171 AUuUS der Perikope des X „DONN-
LASS des IMIERN (Mt 13; 1—23).

11 66 VO (S 1415 Mt. 13 Da Anfang der Perıkope des
„SoNNtags des KElias“ (Mt 15 24—43), mıiıt dem für den Begınn einer
Nneuen Perikope charakterıstischen Syrisch der Anfangsworte.

Soweıt ist. e]ıne fast vollständıge Übereinstimmung des Perikopen-
Systems der soghdıschen Kragmente miıt dem durchweg erst. em Sspäte-
1E Mittelalter un der Neuzeıt Chr hıs I Jahrh.) ent-
stammenden Vergleichsmaterlal konstatieren. Nur dıe Perikope des

Sonntags der Vorbereitungszeıt auft W eıhnachten 1äßt dıeses erst mit
Mt 1 1 DE sofort. mit Mt 1, begınnen. KHerner bhıetet. s für den

Fastenfreıtag &, Mt 18, DE und für den Fastenfreıtag A, Jo
S, 31—59 e]ıne Sahz andere Perıkope als S1e ın dem soghdıischen Kvan-
gellar cheınt vorausgesetzt werden P MUsSsSenN,. Endlich annn das letz-
Lere auch für den Fastensonntag die SONS für ıh bezeugte Perıkope
J0 . 39— 10, } () Ü unter der allerdings nıcht. ohne weıteres VOL

der Hand P welısenden V oraussetzung geboten aben, da 9 3U

eINeE der V erselbständigung des Textstückes A dıenen bestimmte H-
weiıterung enthalten hätte (1n grlechischer Kückübersetzung: Ko W)  e  U
C Incods TOLG OYAOLS TWY Jovdatiwvy).

ür eIN1&E weıtere Bruchstücke versagt das Vergleichsmaterıal da-
SC  SC völlig. IDR sind dieses: DE Q  DE (S. 45—49,
19 Vl Mt 15, 31—45, A I 17 S Mt, ‚45 6, 24 hıs
I' 4, un A 1411 59 (S 3811.) 12, 25— 30 4924{f. Wıe dıe vorkom-
menden Rubriıken dartun, Vo  a denen diejenıge VOL Mt 16, D4 miıt Sıcher-
heıt Q 0655 5596 DD »’h”?> „<des hl. Serg10)s un des Bakchos“ Lı

ergänzen ist. entstammen dAı1ese Hragmente eıner Folge VvVo  s Perikopen
für Heilıgentage, dıe ohl hınter den etzten Sonntagen des Kırchen-
jJahrs q s e1INe Art Anhang gegeben WalLl un 1n keiıner der ZU: N er-
oleich beigezogenen Hss e]ınNe Kntsprechung ha;  In

88 Nur durch das eine Bruchstück S 2811.) 1Lr 1, 1
ist, e1IN zweıter Buchtyp des Krvangehars vertreten, der zweısprachıig
Satzteıl um Satzteıl den SZAaNZCNH ext erst. syrısch, dann soghdisch hıetet.
Nach USWEIS des Vergleichsmaterlals haben WIr mıt dem Anfang
der Periıkope des Sonntags der V orbereitungszeit auft Weıhnachten
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(Lk. E: 1—225) un demgemäß miıt dem Anfang der ganzen betreffenden
Hs un Dies wıird durch (+esamttitel un Perikopenrubrik he-
StÄTIEeT, dıe, beıde r syrısch gegeben, folgendermaßen ergänzen
siınd: 2 <»Ä\:o!_: (a oxS0dN JOI aa DaX50 o  .Ü\ IDAr CR LD

9222 ay IX )DaD <& 43300350 {53150 K axs d 5 ‘<o 1545 ma ASOD
„ W Ir beginnen 1mMm Vertrauen auf Herrn ‚J esus Christus ZUu

schreıben dıe Abschnitte des Kvangeliums, welche gelesen werden %,

den Westen un den Sonntagen un be1 den Votivfejern un
den (Heiligen)gedächtnistagen. Des ersten onntags des Dezember.“
Kür dıe VOL der Kapıtelangabe noch folgende, ahbendländisch-
römıschem: Sequentia sanctı Evangelhn secundum Lucam entsprechende
lıturgische Einleitungsformel, die bereıts zweısprachıg gegeben 1st, führt
der soghdısche ext auf folgende Krgänzung des syrıschen: \o.3.\xol
035 204055 H. L, OXn D, {Xx „Das heilige Kvangelıum unseres
Herrn ‚J esus Chrıstus Verkündung?» des Iukas“, un diese
Überleitungsformel sich tatsächlıich AIl der Spitze “der einzelnen
Periıkopen ın lteren nestorj]1anıschen Kvangelıarıen, S In dem
Berliner Kxemplar Sachau 304 Vgl dıe 1n der MDe W aal-Festschrift
Konstantın der (Aroße nd SPINE Zeıt KFreiburg 1} 1913 Va NV4A1E
vonxn mM1r publizıerte Reproduktion von 163 P dıeser Hs och ist,
nıcht verkennen, daß sıch für dıe Unterbringung der TEl @C1'-

gänzenden or erhebhliche Raumschwierigkeıiten ergeben.
PEn Anscheinend AUuS 7wel verschiedenen KExemplaren vielleicht

desselben Buchtyps tammen schhießlıch dıe zweı Bruchstücke mıt Pau-
linıschem Text, dıe hbeide dieselbe zweısprachıige Anlage w1ıe das Krvan-
geharfragment 1 pa  —— A aufweıisen:

1 (S S0, 82) Kor D ( L1, 24, Anfang un e1IN späterer
Splitter der Periıkope des Gründonnerstags (I KOrTr 57 7l 10, 15M5, LI; 25

—34) Vgl dıe dıesen Tag hbezeichnende Rubrık: 3505 D „des Passah
unNn:! Herrn.“ dıe Hs., der das Fragment angehörte E1n reines
Pauluslektionar War, oder den gesamten nichtevangelischen Perıkopen-
stoff bot, ist natürlich nıcht auszumachen. ‚Jedenfalls W AL aber 1n ıhr
durch dıe Anfangsworte jeweils che der A postellektion DE singende
Psalmstelle, der S09., 4»2D0X, vermerkt, wıe umgekehrt beispielsweıse Iın
dem nestori1anıschen Pauluslektionar al Mus. Add. 688 iın oleicher
W eıse dıe hınter der Paulusperikope singende Psalmstelle, der SS

135009, angegeben ist, Vgl Katalog Wright 1858 bzw. ber dıe hbeıden

hıturgıschen "TTerminı Brı ohtman Liturgies, Kastern nd estern S 256
un VD58 So erklärt sich das dıe angeführte Rubrık sıch
schließenden ELEIETLSEE N ZI2D OX

} 1r 46 (S { (+al d 25—4, 6. Da 124  b das Bruchstück
e1INESs bılınguen (+esamttextes des N IS oder doch der Paulusbriefe
schwerlich wırd denken können, dürfte TOLZ des Fehlens eıner Rubrık
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1er der (wıederum SEe1 6s un e1INemM reınen Pauluslektionar, E1 esSs
eınem nıchtevangelıschen (+esamtlektionar entstammende) größte 'Teı1l
der apostolischen FPerıkope für W eihnachten erkannt werden, deren
gelegentlıch durch Auslassungen oder durch dıe YZiusätze AUS Röm 1: \  en
un Kph I, 201. mannıgfach modıhzıerten (GGrundbestand ın der ander-
weıtıgen Überlieferung 4al Öl 15—4, 6 bıldet Kıne Zugehörigkeıit des
Fragmentes Lı derselben Hs mıt I1 B N ıst, ich rıchtie
verstehe, durch dıe Verschiedenheıit der Schrift ausgeschlossen.

Neben dıesen Bruchstücken Perıkopenbüchern bringt sSe1INE
Publiıkation 41 35 (S 34, 81.) noch as (Zatate VO  b Ö, 1317.
un Kor. B 23 enthaltende) Bruchstück wohl weıt eher, wıe
nımmt, ın eıner Homilie, als WOTAan sıch allenfalls noch denken heße
eINEsS eucharıstischen Luturgieformulars un + (S 84—87)
eınen 'Text des nestori1anischen Symbolums. Beıde Nummern sınd rein
soghdiısch; dıe etztere ist, N1C. w1e alles Übrige, 1n syrıscher, sondern
ın ulgurıischer Schrift gehalten. Das höchste Interesse rweckt ndlıch
cdie 89 gemachte Angabe M.s, daß e7 mıt em hıer Ve1'-
öffentlichten Stoffe der Berlıner Akademie schon AIn 13 Juh 190
eıne Reihe weıterer chrıstlıch-soghdischer 'T’exte vorlegte: eınen qls
»”  Bel Babel“ bezeichneten, eınen über Petrus un Sımon Magus
(aus den Petrusakten?) un über dıe Kreuzauffindung, Martyrerakten
un „Krmahnungen christlicher (5eduld.‘“ Man ann der V eröffent-
lıchung auch diıeser Laiteraturreste 1: mıt sroßer Spannung entgegen-
sehen.

Dr BAUMSTARK.

Zur byzantinischen hkunstgeschichte. Dem W esen der byzan-
tiınıschen Kunst und den entscheıidenden Rıchtlinien iıhrer FKintwicklung
nat 4n Schmidt 1m Wıestnal: Jewropy, Jahrgang 1912. 221—255,
unter dem 'Thtel YrTo BH3AHTIÄHCKOE HCCKYCTBO ? (Was ast dıe byzan-
tinısche Kunst?) Ausführungen gewıdmet, mıt deren nhalt dıie des
Russischen nıcht kundigen Lieser auch dıeser Zeitschrift bekannt Z
machen nıcht unangebracht se1IN dürfte

Das Interesse für byzantinische Kunst ist, ın den etzten ‚JJahren
ın W esteuropa, w1ıe 1ın Kußland, stark gewachsen, un dıe Lıuteratur,
dıe sıch miıt dıesen KFragen befaßt (Mıllet, Dıehl, Dalton), 1at
noch lange nıcht das letzte Wort darın gesprochen. Die byzantınısche
Kunst, dıe den Untergang des byzantınıschen Reıiches mıtgemacht und

fast überdauert hat, beherrscht eınen Zeitraum VON gut zehn ‚Jahr-
hunderten, wobel ihre TeNzen recht unbeständig blieben, un: ah-
wechselnd Nordafrika, V orderasıen, ()st- nd Süd-Kuropa umfaßten.In dıesem Jahrtausend intensiver Kulturarbeit, auf eınem r]esigen
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Lerrıtorı1um, ist eınNe Kunstproduktion zustande gekommen, dıe
unübersehbar ist, {Idıe Hauptdenkmäler sınd ın den verschledenen
pohtischen Stürmen des Mıttelalters und der Neuzeit verloren ZC-
gSahgeNn, un dıe Kunstwerke, welche erhalten geblieben Ssın.d, tellen
ıhrem kunsthistorischen W erte nach, eın sehr ungleichmäßiges Mater1al
dar Kıs g1bt Perıjoden, VONn< denen fast Sar keine Denkmäler auf uUuNSs

gekommen sınd, und dıe gerade vielleicht für dıe Entwicklung der
byzantinischen Kunst VON großer Bedeutung Die eıt der Bılder-
stürme, dıe für dıe Bildung der spätbyzantınıschen Kunst sicher AUS-

schlaggebend SEWESCH ist, un VOoO  S der uns 1Ur traurıge KFragmente
erhalten blieben, gehört sicherlich ın diese Kategorie. Die geograph1-
sche Verteilung der Denkmäler weıst ebenfalls große Ungleichmäßig-
keıten auf. IDR g1bt eın olches Zientrum, INa  S ın allgemeinen
Zügen die (+eschichte der byzantınischen Kunst vOoOn Anfang hıs

nde verfolgen könnte. Ks sSınd 1ın Konstantinopel verschle-
dene Archıitekturdenkmäler 1n Form VONn Kırchenbauten erhalten geblie-
ben, dafür aher ist, dort dıe Monumentalmalerei 1m SE IVASEN bloß durch
dreı Zyklen vertreten, WOVON 1Ur der e1INeE (n Kahrje-Djami) 1n gyuter
Publıkation bekannt ist, Der zweıte Zıyklus (1n Kethje-DJjami) ist 1ur
ZU 'leıl sichthar und hat bısher och keine V eröffentlichung erfahren,
un der drıtte ndlıch, 1ın der Hagıa Sophıa, ist miıt türkıscher 'TV’ünche
überdeckt, un unNns Nur ach sicher unrichtigen Zieichnungen bekannt,
die VOoONn einem deutschen Architekten VoOr Jahren ausgeführt wurden,
der nıcht einmal alle Mosaıken ın Wırklichkeit gesehen hat In
eınem zweıten Zientrum, 1n Salonıkı, gıbt eSs ohl früh- un mıttel-
byzantınısche Kırchendenkmäler, a her Malereien sınd 1Ur ın den aller-
frühesten erhalten Georg, Demetrius, Sophıa), Um ırgendein
zusammenhängendes Bıld der Sanzech Kntwıicklung zusammenzubringen,
ist der Kunsthistoriker ECZWUNgECN, cdıe unmöglıchsten geographıschen
Sprünge, von Rom nach Kappadokıen, VO  b Agypten nach KRavenna,
VvOoOn Mesopotamien nach Britannien und VOo  S (+allıen nach Kıew
machen. Und N1C einmal da gelingt es ıhm immer, dıe Lücken durch
aufeinanderfolgende Denkmälerserijen füllen, schon Sahlz 9g,h-
gesehen davon, daß 119  S be1l dıeser (+efahr läuft. dıe auf s

rl1esiger Kntfernung einander künstlich ahe gerückten Länder Fn ıhrer
einheıtlichen künstlerischen Kıgenart stark verkennen und qautf
(Grund irgendeines provınzıellen Kunstdenkmals Trugschlüsse über dıe
Kunst e1ıner SahzZeh Kmpoche zıiehen.

In künstlerischer Beziehung bıetet das erhaltene Materıal eben-
solche Ungleichmäßigkeiten, Hand 1n Hand mıiıt hervorragenden künst-
lerischen Krzeugnissen sınd WITr ECEZWUNSECN uNXs miıt mıttelmäßigen un
schlechten abzugeben: neben prachtvollen Mosaıken studıeren WITr oft
Sahz handwerksmäßie ausgeführte Miın1aturen, Relıefs, Kmauls, weıl

ÖRIENS ÜHRISTIANUS., Neue erie Y  ü
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eın anderes Materı1al r} Verfügung steht, und das hıldet, eben-

e]ne Quelle VOoO  am „perspektivischen Fehlern“ Denn e]ınNe (xe-
schichte der byzantınıschen Kunst auf Grund VO  S Mınilaturen 75

schreıben, ware ehenso gECWALT, wıe eıne (}+eschichte der antıken Kunst
autf V asenmalereı:en aufzubauen. Deshalb ist, s nıcht. verwundern,
daß TOLZ der SaNz NOTIMLE Anzahl von Denkmälern, die auf d1esem
(+ebiete veröffentlicht un besprochen wurden, och ımmer keine
Klarheıt ın der rage erlangt ıst, worın enn eigentlich das W esen
der byzantinıschen Kunst bestehe, un welche Faktoren ıhren all-

gemeınenN Aufbau und Kvolutionsgang gefördert haben
Kıne Reıihe voxh V orfragen wıird freılich durch verschıiedene Quellen

schon beantwortet, dıe TrSprung der Kunst überhaupt berichten.
Man y{ährt ZU Beispiel, daß s unrıichtig sel, Rom qls dıe Heımat
der altchristlichen Kunst anzusehen, da G1E 1 Orijent entstanden ist.
Man rfährt weıter, daß cıe byzantınische Kunst 1n der altchristlich-
orjientalıschen und hellenıstischen wurzelt un sıch ınter starkem FEın-
Au ß des ()stens entwickelt hat, Und da iragt INl miıt eC. wor1ın
enn eigentlıch das (+eheimnı1s der Macht des „OrJents“ bestehe, und
WArunhnl GT gerade ZULL Zieit sEe1INES Unterganges un seiner ınneren hier-
SEtZUNG, nachdem GTr zu1erst den Mazedonıern und später den Römern

eicht unterlegen ıst, plötzlıch als eın mächtıiger Kulturfaktor
auftrıtt, w1e nıemals vorher 1n se1Ner höchsten Rlütezeıt der all
war? Ist es nıcht eın Fehler, den Orjent als eınen einheitlichen Be-
or1ff aufzufassen?

In der rage, ın welche Yıeıt dıe Entstehung der byzantınıschen
kKunst versetzen ist. herrscht oroße Uneimigkeıt : dıe eıinen verlegen
Q1@e ın dıe eıt der Gründung der Stadt Konstantınopel, dıe anderen

1n dıe KRegierung Justinjans und die drıtten Sal och Später. Be-
a1tzt. enn dıe byzantınısche uns Sal keine Merkmale, denen 19  S

ıhre Eigentümlichkeiten herausfinden könnte”? (+ewiß hat e]ınNe hısto-
rische Einteilung 1n verschiedene Perioden etLwas Künstliıches
sıch, a ber S unsıcher annn doch dıe Fragestellung auch nıcht. SEe1IN,
daß 11a zwıischen ‚Jahrhunderten oschwankte. Und wenn schwer
ıst, den eigentlichen (4+eıst der byzantınıschen Kunst herauszuschälen,
wıe ist, dann iıhr Verhältnıs ZUL gleichzeıtigen romanıschen defi-
n]ıeren In den Ländern, Vo  S vornhereın gal keine ede voOxn

e1INemM Einwirken des byzantınıschen Eıinflusses se1n kann, SINg cie Knt-
wıcklung der Kunst 1n SahZ ähnlıchen Kormen wıe 1n Konstantinopel
VOL sıch. Die Ahnlichkeit mancher mittelalterlichen enkmäler des
W estens mıt den byzantınıschen ist, orOß, daß es vor Jahren
och (+elehrte gab, welche cdie mittelalterliche Kunst _ des VAbend-
landes byzantınısch nannten.

Die rage „Byzanz oder Orjent?“ rückte mıt besonderer Schärte
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ın den Vordergrund, als dıe Aufmerksamkeıt auf ıe spätbyzantınısche
Kunst, auf dıe Mosaiken der Konstantınopeler Kahrje-DJjamı, auf dıe
Fresken VvONn Miıstra nd dıe Kıiıirchenmalerejen 1n verschıedenen SIg V1-

In dıesen enkmälern tat siıch vıelschen L,ändern gelenkt wurde.
(+@meınsames mıt der altchristlich-orientaliıschen Kunst un nıcht mıt
„ByZanz“ auf, daß ıhre Bezıiehung Zı dem untergehenden Reiche sehr
1ın Hrage gestellt wurde.

Dieselhben Denkmäler brachten auch och eıne eue rage „DByzanz
oder das A bendland ?“ aufs ape Denn ın olge davon, daß 1E vıel
verwandte Ziüge mıt der Kunst der Renalssance aufwıesen, fragte 112  -

SıCh, ob nıcht die spätbyzantınısche Kunst unter abendländıschem Kın-
fAusse sıch entwiıckelt habe oder ob dıe Henalssance vielleicht Salr aqals
eıne Nachfolgerıin von Byzanz anzusprechen ware

Schmidt meınt, Nal würde allen diesen Fragen un ıhrer Lösung
gewıß näher kommen, weNn INa e1ıNe einı1germaßen befriedigende De-
finıtıon des psychologischen W esensbegriffes der byzantınıschen Kunst,
auf (GGrund der Forschungen der modernen Byzantınologıie 1eraus-
formulıeren könnte, un geht UU  > gelbhst dı1esen Versuch, den er qlg
e1ınNe „Hypothese“ bezeıichnet.

Die Verschıiedenheıit des Kunstausdruckes bel en verschıedenen
V ölkern, meınt CT, basıert hauptsächlıch auf der Diıfferenz der psyCchi1-
schen Organısatıon. Im alten Agypten dıe Kunst X6 der
V ernunft, ın Indıen der Phantasıe, ın der islamıschen W elt der
Träumereı, un 1mM heutigen Kuropa ist A1E Kmpfindungssache. 1äßt
sich H1:  _ dıe byzantınısche Kunst 1n irgendeıne der genannten kate-
gorıen einreıhen oder nıcht ?

en  - 1a dıe Denkmäler der byzantınıschen kKunst verschiedener
Kpochen näher ansıeht, überzeugt Nal sıch sehr bald, daß jeglıche
psychische Monotonie, die INa  s he]l der Betrachtung der Kunst-
produktion anderer V ölker gewöhnt ıst, ıhnen vollkommen abgeht. Idıe
KEvolution dieser Kunst besteht nıcht darın, eınen möglıchst vollkom-

Ausdruck für irgendeinen beständigen geistigen Gehalt 7ı

schaffen, sondern 1n e]ınNer allmählhlichen Modifikation der psychologıschen
W erte sıch. Dıiese sonderbare 'V’atsache äßt sıch iın KErmangelung
anderer, profaner Baudenkmäler besten auf dem (}+ebiete der kırch-
lichen Archıtektur verfolgen. Byzanz ıst VoOxh rlesigen Basılıken, RO
tonden und Zentralkuppelbauten au  C  € Nicht UUr 1n den
Hauptstädten, SüOSar 1n der Provınz wurden kolossale irchen errichtet.
Wo es LUr möglıch Wal, wurden S1E 1 Innern mıt kostbarem
Marmor und Mosaiken _ ausgeschmückt. Um das äußere Aussehen:
der Kırche ist, der Architekt absolut nıcht bekümmert und 1äßt
SOgar dıe einfachste archıtektonische Gliederung WES, Dıie 1m Innern.
wundervoll ausgestatteten irühbyzantınıschen Kirchenbauten sehen VO:  5

9g *
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außen W1e steınerne Kästen ZS Mıt der eıt begınnen dıe Ver-
hältnısse der Bauten etwas kleiıner werden un dıese Erscheinung
läuft parallel mı1T nNner anderen mıt dem Anwachsen der ahl der
Kıirchenbauten und steigenden Interesse für ıhre äußere AÄus-
schmückung Je kleiner e1INe Kırche 1st EsStO mehr Sorgfalt wırd auf
ıhr Außeres verwendet W odurch 1ST. dıese Neuerung bedingt”? fragt
Schmidt Man versucht gewöhnlıch durch dıe Verarmung VvONn

Byzanz erklären, welches en etzten bıs dreı ‚Jahr-
hunderten nıcht mehr ımstande große Kirchenbauten errichten

odeı durch Nıedergang der Bautechnık welche später nıcht
mehr imstande Wal, ähnliche Kuppeln, W1C der Hagıa Sophıa
konstrmeren. Beides Schmidt ab Der (+rund hegt darın, daß
dıe Probleme, dıe Aufgaben sıch SaLZ geändert. Das künstlerische
Prinzıp vVvOoOxhn früher W Ar orjientalıschen Ursprungs: cıe Agypter un die
mesopotamıschen V ölker strehten dıe Massıgkeıit der Bauten A  9 dıe
Peı SCT en cdıe Kuppelkonstruktion auf e1Ne unerhörte Höhe gebracht
Kıne frühbyzantinısche Kırche 1sT e1IN Raum für dıe Gläubigen em
mMa  s VOo  \w jedem Platze AUuS gleich gut dem (}+ottescienste beıiwohnen
ann Die spätbyzantınısche Kırche gleicht mehr hellenıschen
Tempel der ohl für dıe (+ottheıt aber nıcht für die enge be-
st1ımmt 1st.

Deswegen wıird da der Schmuck ach außen verlegt amı
diıe Kırche qls e1IN würdiger Hintergrund für fejerliche Prozessionen
hgurıeren ann un dıe Schönheıt des Stadtbildes erhöht Und ebenso
WI1e dıe kleinen hellenıschen Tempel gewöhnlıch STUPPEHNWEISE be-
stimmten Stadtteijlen auftraten (Akropolıs, Delphı Delos uS  < I; S! auch

Byzanz, 'Tirnowo Mesembrıa (am Schwarzen Meere) Mistra
Moskau Kreml)

Diaeselbe Analogıe 1ä.ß6t sich auch der byzantinıschen Kırchen-
malereı feststellen kKkann INn  — sıch eLwas strengel Agyptisches be-
ZUg auf Eintönigkeıt der Stellungen, Ausdrucks- un Bewegungslos1ig-
keıt der (+esichter und Schablone der SaNzeh K omposıtıon denken, als
dıe Mosaıken des alsers Justinman Ravenna! Die Peı spektive
fehlt entweder Tahz un gal oder 1st durch eE1INE sogenannte y  IN-
gekehrte Perspektive“ der dıe Dınge die siıch tıefer 111 Hınter-
grunde befinden größer erscheinen als dıe che auf dem Vordergrund
sınd ersetzt Die Landschaft wırd SaNZ ach ägyptischeı W eise
durch Aufzählung aller ZAU: Verständnıs desxs Inhaltes notwendıger
Attrıbute Ysetzt Und ähnlich sehen alle anderen künstlerischen Kr-
ZCUSNISSEC dıeser Kpoche 4US8

A bhber dıe Kunst J ustinmans stellt 1T eıl der byzantınıschen
Monumentalmalereı daı Sıe begınnt mıt de1 eıt etwas lebendiger

werden dıe Posen un (z+esten werden mannı1gfaltiger, oft
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pathetisch und übertrieben ausdrucksvoll. Die Komposıtionen häufen
sıch, werden lebendiger, dıe rıchtige Perspektive trıtt wıeder In iıhre
Rechte un dıe Landschaft nımmt eınen ansehnliıchen Platz e1N., Der
spätbyzantınısche Künstler kehrt allmählich antıken Idealen zurück,
VO denen der frühere, durch andere Vorbilder abgelenkt, sıch bewußt
abgewandt hatte, nd begınnt antıken Problemen nachzugehen, die ıh
ın dıe hellenısche Kunstpsychologie einführen un langsam voOx< frem-
den Eiınflüssen befreıen. Die i1konographische OTM. verschıedener
Darstellungen (dıe Taufe Christı, Verkündigung USW.) verändert siıch
unter denselhben Gesichtspunkten: WIT haben es 1er mıt; eıner SahZz

umgeformten psychologischen Grundlage der kunst auf allen
(zebieten 2i tun.

Iıe Plastık Wr 1ın Byzanz LUr ın Rehefform bekannt. Die
monumentale Skulptur räg mıiıt wenıgen Ausnahmen eınen reın deko-
ratıyven und ornamentalen Charakter. Die berühmten frühbyzantınıschen
Kapıtelle in der Hagıa Sophıa sind 1n e1NemM Helldunkel (\9 2 ]Jour SC-
arbeıtet, welches VOoO der ägyptischen Skulptur AUS gut bekannt ist
S ist eigentlıch keine Plastık 1m eigentlıchen SInn, sondern elne
UOrnamentik, dıe mıt dem Bohrer ausgeführt wIrd, Die von byzan-
tinıschen Künstlern hbesonders behehbten Motive sınd entweder st1il71-
s1ert vegetabilıscher oder abstrakt geometrischer Natur Nur
Ende der byzantınıschen (+eschichte taucht wıeder das höhere Relief
auf un damıt verbunden, realere vegetabılische Motive (antıker
Akanthus UuSW.)

Diıe byzantınısche Ornamentik äßt sıch hesten ach Mınıa-
turen studieren, und 10410 da, irgendelın (Irnament auf dem langen
Wege se1ner KEintwıcklung verfolgt, gelangt I1a  S der ber-
ZCUSUNG, daß HUr hıer eine konsequente Entfaltung derjen1ıgen (Jrund-
lagen stattgefunden hat, dıe 1n irühbyzantiınıscher eıt aufgekommen
siınd.

Besonders lehrreich ist, 6S Z Beıspiel, der Kntwicklung der
genannten „Kanones-Arkaden“ (Tafeln ZU Vergleıich der Parallel-
stellen der Kvangelıen) In der UOrnamentik nachzugehen, deren äaltestes
auf UuNs gekommenes Beıspıiel sıch 1m syrıschen Rabulas-Codex VO
Jahre 586 1n Florenz befindet nd 1m Parıser Kyangelıiar Nr I, 1m
(lodex Kossanensıs, 1m Wıener-N 847 USW. wıederholt wird und deren
Entstehung vielleicht. schon 1Ns vierte Jahrhundert datıeren ist,
Die (+rundformen dieser „Kanones-Arkaden“ bleiben fast in der Sanzeh
byzantınıschen Kunst dıe gyleichen, dıie Abweıichungen bestehen darın,
daß iıhr ursprünglıch archıtektonıischer harakter (leichte Rundbogen-
arkaden auf dünne Säulchen gestützt) allmählich verloren geht nd
durch Teppichmuster verdrängt wırd. Iheser Vorgang ist erklär-
lıcher, als gerade ın Agypten (und auch och heute 1 Orıent) die
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Teppiıche ast 1171.1712€61 VO Arkaden umgeben den I)e freıen Wınkel
welche auf den rechteckıgen Blättern Seıten de1 kKundbogen übrıg
hleıiıhen den zuerst durch VATS darstellungen spätel durch Palmetten
usgefüllt un miıt der eıt entsteht da. e1INe Füllung AUS orientalıschen

Mustern ohne KEnde, der 1U och der oblıgate Kundbogen AIl das
ursprünglıche archıtektonıische Vorbild erinnert un WO jede Verbin-
dung mi1t dem antıken 111 sıch geschlossenen (Irnament unmöglıch wırd

Kıs 1st klar D ersehen daß de1 Anfang un das Ende de1 byzan-
tinıschen Kunst qualitativ voneinander stark unterschieden sınd q IS
oh dıese Fr olutıon VOL Z7W 61 verschiedenen Rassen abwechselnd vollzogen

O1 den W Der Anfang BL VOoO (OQrient AUS, das nde bedeutet
E1INeE Rückkehr ZUTIL Hellenentum Die künstlerische Psychologıe

hat sich VOL (Grund AUuUS verändert Und 1LLUL e konsequente nt-
V icklung der (Ornamentik zZe1gt 1NUS, da, doch och nıcht aqalles restlos
aufgegeben wurde da ß die Spätbyzantineı keine (Q)rientalen g -

In keineblıeben sınd aber auch keine antıken (Griechen wurden
de1 obengenannten psychologıschen Kategorıen äßt sıch cdıe byzantı-
nısche Kunst irgendwıe vollkommen eiınreıihen sondern S16 stellt. vıel-
meh1 eEINeEeEN I’ypus dar, der den Übergang von der ZALE anderen
chaı akterıisiert {)ıe Antwort auf dıe Frage „W as 1st, Byzanz?“ kann

6116 hıstorische SCIN, dıe VOTILL Anfang und VOIL Ende SEC1NeT Ent-
wıcklung berichtet und alle dıejenıgen Kräfte analysıert, welche den
Prozelß der „Kntorjentalisierung“ bedingt en Diıe (+eschichte
lehrt uNns, daß e1NnNe normale KEntwicklung he1 verschıiedenen Völkern
durch irgendwelche unerwarteten Umstände häufig unterbrochen wırd
u eıgentlıchen Zıele abweıchen uß Und da gerade Byzanz

E1IN CrZWUNSENES nde erleht; hat, versucht Schmidt festzustellen, oh
dıeser Eintorientalisierungsprozeß dort SsSe1n normales nde
hat oder nıcht.

Die V ölker, welche dıe Nıl-, Tıgr1s- und Euphrattäler bewohnten,
Waren CZWUNSCNH, da S16 sıch nırgends anlehnen konnten, ıhre
Kultur un Kunst autochthon schaffen. Agypten un Mesopotamıen
S1INSCH iıhre C1ISENEN getrennten Wege, denen ZWCO1 verschıedene Kultur
un W eltanschauungen zugrunde lıegen. In der Kunst o1bt es zwıschen
ıhnen CIN1g € Berührungspunkte, aber dıe werden durch Rassen-
verwandtschaft, durch dıe Ahnlichkeit klımatischer un geographischer
V erhältnısse, nd etzter eıt durch unmittelbares Entlehnen
©1 klärt

Die alten or:entalıschen V ölker wurden durch dıe Griechen abh-
vyelöst die allem ihre Schüler wWaren 111 den Anfängen der Kelıg10n,
W ıssenschaft. Poesıie un Kunst Da aber ıhre Psychologıe SAaNZ anders
eartet War, als dıe der Orıjentalen, veränderte sich he]1 ıhnen alles
Uhbernommene bis ZUur Unkenntlichkeit. In der Archıitektur entdeckten
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S16, daß cie Verhältnıisse un dıe Harmonie der einzelnen Teıle weıt
wichtiger sınd, als der r1esige Umfang, ın der Malereı un ın der
Plastik fanden s1e, daß wichtiger ıst, auf dıe Kmpfindung Z wırken,
qls dıe Vernunft oder dıe Vorstellung des Beschauers Zi verblüffen, nd
q ls 1E 6S 1m fünften Jahrhundert weıt. gebracht hatten, daß S1 @E sıch
ım Vollbesitze de1 künstlerischen "echnık fühlten, da, wandten S1E sıch
schroff VOo Orient a‚ unNn!' gingen ıhre eigenen ege VDer ({rieche
hat dıe indıvyıduelle menschliıche Seele entdeckt, dıe ZU eINZIgEN groben
'T ’hema se1ıner unst wurde, und diese kunst wanderte weıt über die
TENZEN des griechischen Staates hınaus. VDer Orijent W AL nıcht mehr
der gebende, sondern nehmende Teıl, un als dıe hellenısıerten Maze-
domer Alexanders des Großen dıe zertrüuümmerten Reıiche des Orijents
später sıch rıssen, da, breıtet sıch dıe reıfe selhbsthbewußte griechische
kunst über dıe JanzZe damalıgen Kulturwelt A  N IDR entstehen
Zientren: Alexandreıa, Antıoche1ia uSW.., die durch ıhre Pracht selbst
dıe griechischen Kunstzentren verdunkeln, un eESs begınnt da eın
Orjentalisierungsprozeß des Hellenismus VOTL sıch g gehen.

Dıe griechische kunst beginnt ın ıhrer W eıse orjentalıische Bılder
un Ideale verarbeıten nd verwandelt sıch ın eıne kosmopolıtisch
„hellenıstische“ unst, die allen (+ebildeten der antıken Welt ehbenso
verständlich ıst, w1e cdie griechische Sprache das Mittelmeer herum
international un gemeinverständlıch W alr A ber ehbenso W1Ie diese Sprache
1m Munde der Barbaren ıhre klassısche Reinheıt allmählich einhbüßen
mußte, ebenso mußte siıch dıe Kunst nach dem (+eschmacke Von Nıcht-
hellenen umformen. ID tellte sich hald heraus, daß der Hellenismus
doch nıcht. imstande War, den scheinhbar ohnmächtigen Orıient STÄZI-
sıeren, und daß gerade der ungeahnte kommerzielle Auifschwung, der
durch das Reıich Alexanders des Großen und das W achsen des ÖM-
schen Reıiches bedingt WaL, und das Vorhandenseın eıner einheıitlichen
Kultur und Sprache, e1INeE Orientalisıerung der Zanzeh antiken
ZUF FKolge hatte Dieser Prozeß der UÜberhandnahme des Orijents he-
ginnt schon 1m drıtten Jahrhundert V, Chr als seE1INE schöpferische
Tätigkeit unter dem Einflusse verschıedener polıtischer un kultureller
Faktoren und I1deen Vo erwacht, und den Kampf nach NeEUECN

Ausdrucksformen wıeder aufnımmt, un schließt mıt se1Inem voll-
kommenen Sieg 1im sechsten Jahrhundert CHhr. aIs ıhm SAaNZ Kuropa
unterlegen WarLr,

Der Kampf des Morgenlandes mıt em Ahbendlande entwıckelte
sıch auf relig1ösem Boden Die antıke hatte LUr re1ın natıonale
Kulte gekannt, dıe längst schon dıe Menschen nıcht mehr befrıedigten,
e sıch als W eltbürger fühlten. Dıe 1ellenıstische verlangte
nıcht nach öttern, sondern nach dem ött Und ESs wıeder
der Orıent, der - ıhm dıe Kelıg102 brachte, und nıcht bloß e1Ine, sondern
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gleich 7Wwe] auf eınmal, welche hbeıde e eroberten: den Mıthras
kult un das Christentum

Kis gab eıne Zieıt, WO der Mithraskult ın >} Kuropa verbreıtet
un hıs nach DSpanıen un Nordafrıka reichte, WO 61 zahlreiche

Anhänger ber das Wal nıcht VvOoONn langer Dauer. Er mMu
sıch hald nach dem ()sten zurück verziehen, das Abendland zehrte
sıch unabänderlich em OChristentum Zl

Das frühe Christentum War seınem inneren W esen nach eıne \ega-
tıon jener hellenıschen Kultur, un der erwachende ()sten nahm en
Kampf mnıt dem. W esten auf relig1ösem Boden auf der gahzZeh Iunıe
auf. er Hellenısmus, der den (+Hauben . seıne eigenen Ideale schon
gänzlıch verloren un sich selbst überlebht hatte, esa, keıne Kraft
mehr, mıt der Liehre A wetteıfern. och Rom Wr als
Staat och lebensfähiger, nahm seıne letzte \raft. ZU Kampf ZU-

sxamımen un bezahlte denselben sehr teuer AUS einer verfolgten I,ehre
das (Ohristentum fast. mıiıt eiınem Schlage Staatsreligion geworden.

Die kulturellen Folgen dieses Sieges des Chrıistentums, welcher mıiıt der
Verlegung der Residenz nach Konstantınopel zusammenfiel, waren

zählıge. Die Hellenisierung des ()stens Wr mıßlungen un der Orijen-
talısıerungsprozeß des eEsSteENSs ahım ungeahnte Dimensionen Das
Kunstbedürfnıs, welches bıs dahın den Lebensnotwendigkeıten der
Menschen gehörte, zonnte un durfte nıcht plötzlich unterbunden
werden un das Christentum begann 6S sofort q ls e1In mächtiges Mıttel
der Propaganda für sıch 17 Anspruch nehmen. Die frühchristliche
Kunst Ste somit eigentlich eıne „Christliche Antıke"“ dar; un dıe
lteste chrıistliıche Ikonographie, dıe unter den ersten OChristen im ()sten
entstanden V ist für den (+eschmack einfacher Lieute gedacht Als
das Christentum sıch später auch ıIn gebildeten hellenıistischen Kreısen
yverbreıtete, erfuhren dıe i1konographischen 'T ’hemen ebenfalls eiıne @-
nıstıische Umarbeıtung, un daraus erklärt sıch das parallele Neben
einanderlaufen verschıedener ikonographischer V arıanten, dıe An VOT'-
schıiedenen rten, für allerleı Gesellschaftsschichten, vielleicht
gleichzeıtig entstanden sınd. Die altchrıistliche Kunst. besaß eın e1IN-
heitliches Zentrum.

Als das Christentum Staatsrelig10n wırd, vollzıeht sıch eıne große
Umwälzung In der kunst dıe Ikonographie wırd beständiger, und der
Urjentalisierungsprozeß schreıtet weıter. Die hellenıstischen Klemente
1n der Kunst werden immer mehr verdrängt und durch reine Dogmen-
iıllustrationen Tsetzt. Die Krzählung wırd überflüssig, und als sıch
endgültıg herausgestellt hatte, daß dıe erzählende Form dem (+e1iste
der Liehre un ihrem Inhalte nıcht entspricht, begınnt dıe
Technık dı sınken. Und geraten alle Krrungenschaften der Grie-
chen, dıe S1E bıs /ADEM Vollkommenheıit entwıckelt hatten dıe Liandschaft,
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dıe Perspektive, das Kolorit langsam 1ın Vergessenheit. Im sechsten ahı-
hundert, ZUT eıt Justin1ans, schemit der Hellenismus nach den CI’=

haltenen Denkmälern Zı urteılen N1C mehr Zı exıstieren, und
SOSar cie weltlıche kunst hat sıch der 1EeEuUEN künstlerıischen Strömung
ehenfalls angeschlossen.

Da begınnt un dıe Reaktıon, VOoO  - der schon oben dıe ede WLı

die Rückkehr der Kunst Zi hellenıschen Aufgaben und Zaelen. IDR
eNtsSte eıne JIrennung zwıschen Ost un es auf dem (+ebhiete der
Kunst nd s1e tauschen mıteiınander dıe Rollen der W esten wırd
ZU Hüter orıentalıscher Lradıtion, der ()sten euerer. ]ieses
Phänomen versucht Schmidt VOIN Standpunkte der allgemeınen (+e-
schichte, namentlıch aber der ıtahenıschen (eschichte des frühen
Mıttelalters Zi erklären. Amnt eıNe Schilderung der KEntstehung des
Mönchtums folgt eine zweıte von der anderthalb Jahrhunderte langen
blutigen eıt. der Bılderstürme, un dem beisplellosen Kampfe zwıschen
dem Mönchtum unNn: dem Staate, 1ın dem unzählige 0S  aTe Denkmäler
zugrunde sınd. Die Bilderstürmer haben nıcht cie Kunst
qls solche, sondern dıe kırchliche Kunst negıert, dıe nach ıhrer
Auffassung ZU. (+ötzendiest ührte. Nagegen Waren S1E sehr bemüht, jede
weltliche Zı unterstützen nd dıe fast, erstorhbene hellenıistische
Tradıtion 1Ns Lieben zurück Zı rufen. In der Malereı pflegten S1e das
(xenrebild, dıe Liandschaft, un strebten S anderen psychologischen
un künstlerischen Inhalt A& qls ıe dogmatısche kKunst ZULF eıt
‚J ustinians. Und q ls endlıch der schwere Kampf der Bilderstürme
nde un das eCc des Pestehens einer kırchlichen Kunst
offizıell anerkannt wurde, da W Alr dıe Irennung der weltlichen Kunst
vOoONn der geistlichen vollbracht un während dıe erstere ıhren Kınzug
In dıe hellenıistische hıelt, bhlıeh der zweıten e1nNn relig1öses
Lätigkeitsfeld übrıg So gab es VOMmM neunten Jahrhundert angefangen
für eiıne Zeeitlang 1n Byzanz wıe noch im heutigen Rußland der
all ist. ZWwel voneiınander getrennte Kunstgattungen miıt verschle-
dener Psychologie un 'Technik. Diıese beiden Strömungen aher
konnten sıch schwer parallel nebeneiınander halten, ohne ın Berührung

kommen und dies mehr, n ls dıe Byzantıner begonnen
hatten, &. dem hellenıistischen (+enre (+efallen finden nd g -
schah asselbe, WasSs heute 1n Rußland geschıieht: der weltliche unst-
Strom drängt 1n den kırchlichen eIN, und CS vollzıcht sıch 1n iıhm eıne
allmähliche Veränderung,

(+anz anders standen dıe Dinge 1m Abendlande. Die Bılderstürme
7INgen dort. fast, unbemerkt vorüber, un das Voxn verschıedener Seıte
geschwächte Rom War nıcht mehr imstande se1INE künstlerischen Formen

eTNEUErN Dıe Päpste, welche dort regjerten, aren tast durchweg
östlıcher Herkunft und s1e pflegten dıe gewohnte orıentalısche Kunst
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Unter den änden der nordıschen BParbaren veränderte s1e 106
nNneuE1 Wormen, un qals G1n ahbendländischer zeflex dessen, WAS 1n
Byzanz VOorgıng ist. derjen1ige A bschnıiıtt der Kunstgeschichte anzusehen,
der unter dem Namen der „karolingischen Renaissance“ bekannt ist un
q s eine zeıitweıse Rückkehr Zı hellenıistischen kKunstformen Zı betrachten
ist. Aus dieser Rückkehr haben keıne ernstere Folgen vresultiert. Die
romanısche kunst SEtLZ ıhren Orjent vorgeschrıebenen Weg weıter
fort, und ın Byzanz führt dıe Vermischung des Orients un der Antıke
Z gegenseltiger Durchsetzung, dıe sıch Z eıl erhaltenen enk-
mälern verfolgen äßt Dazu gehören VO.  — allem dıe Mosaıken des
euen Klosters autf ()hıos A4UuS dem elften Jahrhundert, dıe ZW ALr auf
den ersten Blıck och Sanz altertümlich, streng und ste1if anmuten,
aher doch schon eıne (ı Reıhe vVo leisen Abweichungen, besonders
koloristischer Natur qaufweısen und den Anbruch e1ıner neuen eıt
charakterisıeren. Ihesen Künstler VOoO ()hıos bezeichnet Schmidt als den
ersten, der ın seinem Streben nach Illusıon weıt geht, daß ET17 dıe
Öpfe un dıe Falten nıcht 1Ur mıt Hılfe VON Linien und Schatten,
sondern SOSar schon durch vollkommen durchgeführte Übergänge der
one ineınander modelhert C1INn Vorgang welcher ın spätbyzan-
tinıschen Kunst weıteste Verbreıtung nd Entwicklung gefunden hat

Das zweıte auft gekommene Denkmal, welches dıe Resultate
des Kındriıngens der weltlıchen uns ın dıe kırchliche deutlich VOL

Augen führt, siınd ıe erwähnten Mosaıken ıIn Kahrje-Djamı, dıe,
heutigen Standpunkte 4 UuS gesehen, eınen S ungeheuren

Schritt ach VOrwÄrts 1im Vergleich 7ı den frühbyzantinıschen dar-
stellen, daß 1E den Kunsthistorikern SAaNZ rätselhaft erschıenen. In
der H’at olıch das Byzanz des vierzehnten Jahrhunderts e1ıner leben-
dıgen JL,eıche von allen Seiten es vOoOn Feıiınden bestürmt, dıe
finanzıelle un: polıtische Lage mıßlıch w1ıe ist, s möglıch,
daß gerade dıe Kunst sıch 1m Aufschwung hbefunden haben soll, einer
künstlerischen KegenerjJerung entgegenging ? KEıne Menge Dujets,
dıe 1ın der vorhergehenden kKunst unbekannt WareNn, iıhre Behandlung
Sahz 1m Sınne des hellenıistischen Genrebildes, e1n verfeınertes KOo-
Jorıt. usSW., lassen diejenıgen historıschen Nachrichten zweıfelhaft E1'-

scheınen, auftf Grund deren eıNe chronologische Bestimmung getroffen
W Al Schmidt sieht Aun diese Mosaıken R e1n Resultat des nter-
g  a un der Zersetzung der Tradıtionen der orjentalıschen Kunst
infolge Vermischung zweıer verschıedener KRıchtungen der kirchlichen
und der hellenistisch-weltlichen. FKür Schmidt ist der Mosaızıst VON

Kahrje-Djamı zeın N euerer, eın Pfadfinder, wıe manche In ursprüng-
hıch bezeichnen wollten, sondern nıcht einmal eın hbewußt schaffender
Künstler, der sich über se1n Werk Rechenschaft ablegt. ID arhbeıtet
einfach ach der Mode der Zeıit, deren weltliche Denkmäler leider nıcht
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auf 1XSs gekommen siınd. Jetzt, nachdem 1124 dıe Malerejen von

Mıstra, VOoO  s Alt-Serbien, Bulgarıen UuSW., xennen gelernt hat, werden
dıe Mosaıken VO  S Kahrje-Djamı richtie eingeschätzt.

ätten die außeren Verhältnısse der Kunst VO  a Byzanz eıne
weıtere regelrechte Entwicklung auf demselhben Wege gestattet,

Diehätte sıch eine vollständıge Rückkehr AT Antıke vollzogen.
Renalssance hat faktısch VOINl Byzanz ıhren Ausgang MCN,

In dıesem Aufsatze, den ıch ın einem Auszuge der Tau ID
FWFanny Halle gebe, verwertet Schmidt che Resultate uUuNnsSeTer Arbeıiten
un verbindet 1E mıt Eındrücken, dıe er he1 Bearbeitung der Kahrje
DJjamı nd auf Studienreisen ın Bulgarıen un Serbıen SCWONNCN
hat Die Ausführungen spıtzen sıch 2ı auf eıne Gegenüberstellung
der altchrıstlhchen Kunst, für dıe Schmidt eine fortschreıtende ()rien-
talısıerung, und der byzantınıschen Kunst, für dıe er e]ıne ebenso C1'-
starkende Hellenisiıerung konstatiert. Iheser Versuch eıner Krklärung
des byz Phänomens nımmt eıne Auseinandersetzung auf, die ıch 1
serbıschen Psalter begonnen hatte un der sıch besonders dıe {ran-
zösıschen Kollegen beteıuligten. Auch Jetz ist s wıeder ZUeTST, Brehier,
der dıie vorliegende Arpbeıt VvOomn Schmidt aufgreift und iın zwel ’Anuf-
satzen ım Journal des SAVANTS 7 T6GZ23%7 und 105—114) derart
Stellung nımmt, daß er eigentlıch das (regenteıl VOoO  S Schmidts Kr-

Nıcht der W echsel voxnxnklärung a ls RHecht bestehend vorführt,.
Orjentalisıerung und Hellenisierung, sondern der Ablösung der arısto-
kratıschen Kıchtung durch eine volkstümlıche, dıe 1n den Kunstkreisen
der orıentalıschen Hınterländer wurzelt, 1efere den Schlüssel ZU Ver-
ständnıs der byz Kunstentwicklung. Brehıjer nımmt damıt eıne Sche1-
dung wieder auf, dıe schon kKkondakov hbe]1 Trennung der Psalterredak-
tiıonen verwendet hatte, 1Ur freılıch mıt wesentlich anderer FHassung
des Begriffes „Yolkstümlıch (mönchısch)“. Ich glaube nıcht, daß sıch
heute schon mıt Aussıcht auf überzeugenden Krfolg e1INE befriedigende
KEntscheidung fällen 1äßt, einmal weıl WI1r och wen1g Zeugen der
byzantınıschen Kırchenmalerei AuUuS der mazedonıschen un Komnenen-
zeıt besıtzen, ann aber weıl über dıe späteren Zıyklen der W and-
malereı och Zı wen1ıg für stilkritische Untersuchungen brauchbare
Publikationen vorhegen. Ziunächst mu ß doch der CNOTMEeEe Bestand ın
Bulgarıen, Serhbıen, KRumänien, der Bukowina und 1n Rußland,
allem auch VOoO Athos vorgelegt werden. Auch 1n Saloniki kommen
Jetzt, dıe Kırchen allmählich Voxn iıhrer 'Tünche befreıt werden und
zunächst freiılich Herbergen der Flüchtlinge geworden sInd, täglıch
eu«ec wertvolle Freskenzyklen zutage. Die Mosaıken, die dabeı 1n der
Apostelkirche entdeckt wurden, wıird der eue Kphoros Dr Ekonomos
bald veröffentlichen: A1@e sınd ohl das Jüngste, Was WIT ıIn dıeser
Kunstgattung überhaupt besıtzen nd schon technısch sehr interessant.
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IIıe skıizzierte große Aufgabe sollten dıe Balkanländer q s 6116 SPCZ1-
fisch natıonale C lösen, un ıch weıl daß IN sowohl Serbien
v1Iie Bulgarıen, 111 Rumänıien WI1E6 der Bukowina Werke 1st.

Ks wırd gul SCIN, mı1t der KHortsetzung de1 entwicklungsgeschichtlichen
Dıskussion efwas zuzuwarten

Pı of STRZYGOWSKI

BESPR  UN  EN
Erman Ihıe Hıerogiyphen Berlin u Lie1gzıg (3+6öschen-

sche Verlagsbuchhandlung 91
Bruno Meissner Dire Kerbschrıft Maıt Abbıldungen Berlıin

Lie1pzıg (+öschensche Verlagsbuchhandlung H.) 1913
107

Fritz Hommel (zeschichte des alten Morgenlandes Mat 9 Voll- umd
Textbaildern und ECLINE) Ka te des Morgenlandes rılbte, „erbesserte Auf
Lage. Durchgesehener Neudruck. Berlıin Le1pz1g (“ (+6öschensche
Verlagshandlung H.) 1919 193 S

Ihrem Programm entsprechend 1aft uUnsere Zeitschrift vVvo jeher
grundsätzlich darauf verzıichtet, Publikationen ZUI Sprachwissenschaft
un (+eschichte des alten Orients den Bereich ıhreı krıtischen
Refe1r ate einzuhbeziehen (+erne mache iıch beı VOoO dıeser Kegel beı
der es auch für dıe Ziukunft wesentlıchen durchaus SC111 Bewenden
haben soll Ausnahme mıt zusammenfassenden Worte
anspruchsloseı Begrüßung auf Tel ummern der e1Ne€E Popuları-
g des W 1issens auf streng wissenschaftlıcheı Grundlage EINZ1IS-
Al LLg vYe61] dAienten Sammlung (zöschen hınzuweısen Denn dieselhben geben
Kreunden des chrıstliıchen Orıjents, dıe nıcht auf eIN 10 meh1r dıe
Kräfte Nes einzelnen übersteigendes (+esamtstudium deı „Urıen-
talın “ zurückblıcken SAalZ vorzüglicheır W eıse Gelegenheıt untel der
berufenen Führung hervorragendeı Vertreter der betreffenden (+ebiete
sıch mı1T Z/iweigen der orientalistischen Wissenschaft dıe außerhalb ıhı CS

unmıttelbaren Interessenkreises lıegen, wenıgstens 111 der Rolle O>
bıldeteı Laıien vertraut. Lı machen

Ziu Krmans Büchleıin hber Ihıe Hierogiyphen wırd mi1t 111

erster Reihe derjenıgen greıfen, welcher mıt der jJüngsten Sprach-
form des Agyptischen, em Koptischen, nıcht a ls Agyptologe, sondern
HUr der iıhr erhaltenen Denkmäler chrıistlichen Schrıfttums wıllen
sıch befaßt hat Der hoch verdiente Professor der Unhwyersität
nd Dırekton des Agyptischen Museums Berlin hat sıch 1e1 herbe1-
gelassen SallZ unübertrefflicher W eıse von der Höhe ühren-
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den Meısters der For schung ZU Verständnis bescheidener y”udes herabh-
zuste1gen ach UÜberblick über dıe (+eschichte deı KEntzıfferung
(S cn13) hıetet E1n A bschnıitt über „das W esen der Hıeroglyphen-
schrıf b z e1INe hchtvolle Darlegung ıhrer Entstehung, eE1INe

systematische UÜbersicht über dıe verschıedenen (rattungen vOoOxL Schrift-
zeıchen miıt Proben der Schreibung und e1INeE ILuste der häufgsten
einzelInen Hieroglyphenzeichen Fın weıterer der „Schrift täglıchen
Lieben“ gew1ıdmeter (S handelt iülber die S0S hieratıische h
dıe auft Papyrus gebräuchliche Kurrentschrift alter eıt und über
„P’apıer und Schreibgerä C6 nter dem Yhitel „Kintwicklung un Unt-
artung der Hieroglyphen“ wırd (S D ıhre Verwendung als ()rna-
ment dıe „Kintartung einzelner Zeichen“ un che „spiıelende Schriuft
deı spätesten Zıeit“ besprochen Das Kapıtel ber „dıe Sprache
den Hieroglypheninschriften“ S A 64) bringt ach Ausführung über
ıe „Schwierigkeıt ıhrer KErkenntnis“ ıunter der Überschrift „Gramma-
tisches“ das für den VO Koptischen Herkommenden Wıchtigste
elementarsten A briß altägyptischer Sprachlehre Ks folgen 4— 83
zwölf gut ausgewählte „Proben hieroglyphischer Lexte“ Original-
schrıiıft un Übersetzung mı1t erläuternden Anmerkungen Eın Schluß-
abschnıtt über 9  dıe Inschrıften und ıe ILnteratur“ (S JI enthält
die Grundzüge altägyptischen Literaturgeschichte

Wıe der Kenner des Koptischen den Hieroglyphen steht
der nıcht assyrıologısch gebildete emM101s der analogen Denkmälerwelt
gegenüber, der Meıssners Bändlein über Ie Keilschr f Nn1C

Der Veı fasser,mınder sachgemäßber un gediegener W eıse einführt
Professor de1ı Unversität Breslau, hat schon durch Sein Kurz-

gefaßte assyrısche Grammaltılk sıch bedeutende Verdienste dıe erste

Eıinführung dıe „assyrıologıschen“ Studıen erworben W ıe vıel 61 1e8-
mal auftf Raume zusammenzudrängen gewußt hat 1st. geradezu
erstaunlich An C111 Kapitel her cdıe Entzıferune der Keilschrift
(S 5—16) chließt sıch eEeE1N olches über ıhre Entstehung (S

Yıwel orammatiısche A brısse welchen der ErTrsStE kürzere (S 22—32
de1r sumerıschen der zweıte, ängere (S DE de1 babylonisch-assy-
rıschen Sprache gew1dmet ist. werden durch Abschnıtt speziell
über dıe babylonısch assyrısche Keilschrift“ (S a  _- vett ennt dessen
eigentlichen Örper eE1INE Luste Vvoxn nıcht WEN186ET AR 40 Zeichen m1%

ngabe der Sılben- und Sınnvwerte bıldet W ährend kleine amm-
lung VvVOoOn „Proben sumerıischer "Vexte“ Umechrtift un UÜbersetzung
q|s Anhang das Kapıtel über dıe sumeriıische Sprache gelhst E111-

bezogen ist iolgt demjenıgen über dıe babylonısch assyrısche e1iINn CISCNES
dıie entsprechenden Textproben enthaltendes Kapıtel (S 71 90) Die
'Texte sınd hıer Keıilschrift selbst dıe babylonıschen assyrıscheı
Umschrift un UÜbersetzung vorgeführt uur einmal OM auch
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och e]ıne Transkrıption 1n lateiınısche Lettern hınzu. Eın Schlußkapıtel
(S -—93) hat den Inhalt der keilschrıiftlichen Interatur esopota-
mı]EeNS und die Ausbreıtung der Keıilschrift ber dıe (+renzen iıhrer
mesopotamıschen Heımat E Gegenstand. Kın sumerıisches und eın
babylonisch-assyrisches (+lossar 94—107) ermöglıchen 1n Verbindung
mıt den orammatischen A brıssen dem Lieser den Versuch, auch selb-
ständıg mıt den mıtgeteiulten 'Texten sıch abzuünden

3 en den beıden epigraphisch-linguistischen Neuerscheinungen
Sste Hommels kleiner (zeschichte des alten Morgenlandes e1ıNeEe

Selbst ın dıe Epochehbereıts altbewährte Arbeıt ın uer Ausgabe.
immer größerer Spezlalısıerung AuSs e1ıner eıt herüberragend, ın der
IAl och eher hoffte, das weıte (+ebiet der Sprachen und (+e-
schichte des vorderen Orıjents beherrschen können, versteht der
geistvolle Pro{ifessor der semiı1ıtischen Sprachen ın München es

meisterhaft, cdıe vorpersische geschichtliıche Entwicklung des Raumes
VvOmn 7 weistromland hıs Z Niıltale einheıtlich erfassen unNn! dar-
zustellen. Nachdem hınter eıner allgemeınen KEınleitung S 7/—39),
der TOf. Heiderich 1n Wiıen-Mödling den geographıischen Abschnitt
über den Schauplatz der altorjientalıschen Geschichte beigesteuer hat,
zunächst dıe (}+eschichte Babylonıens SQund Agyptens (S
hıs 1ın den Anfang des zweıten ‚Tahrtausends gesondert 1Ns Auge FE
faßt wurde, begınnt mıt dem Zeıtalter Hammurapıs und der yKsoS-
herrschaft S 65—7/1) der Versuch eıner einheitlıchen altorıentalıschen
(+eschichte gemacht werden. DDas KEınsetzen der ägyptischen Kr-
oberung ın Vorderasıen uıunter der Dynastıe, der AIn der Kassıten-
herrschaft 1n Babylon, die Begründung der assyrıschen (}roßmacht-
stellung durch Assurnasırpal HIS dıe höchste Rlüte Assyrıens unter
Sargon un se1ne Ablösung durch das neubabylonische Reıich -
den q IS Anfangspunkte einzelner Perioden jener (Aeschichte GD
wertet, dıe ın eben vıelen Kapıteln (2—107, 107—125, 125—143,
— 1 166—179) ZUL Behandlung kommen. Kın alphabetisches
Kegıster (S 83—193) genügt allen gerechtfertigten Ansprüchen.

Bezüglıch der Geschichte sraels sSte auf durchaus konservatıyem and-
punkt Diıe Geschichtlichkeit Abrahams un der Mosaischen Gesetzgebung StEe ıhın
außer rage, ebenso daß 1m Pentateuch unbeschadet eıiner späteren Erweiterung 1m
einzelnen „sehr viel, VOLr em der größte e1l der Gesetze, AUS Moses eıt uıund damıt
dırekt der indırekt VO:  - ıhm selbst herrührt.“ Dieses rteıl erstreckt sich uch auf
den Kern des mit dem unter JOos1As gefundenen Gesetzbuch identifizierten Deuterono-

m1ums, VO  S dem dıe Kapp 12— 96 q ls 1n 711 Zeıit Samuels eingeschobenes „Königs-
gesetz“” unterschieden werden. Die Habirı gelten a ls „Vorläufer” der ısraelıtıschen Eın-

wanderung ın Kanaan. Als Pharao des Auszuges soll Amenophıs I den als olchen

„deutlich” Manetho bezeichne, der nach dem hebräischen ext des AT.s och eher

Amenophis 1L, 2,1S Pharao der Bedrückung 1so Thutmosıs 111 zZU betrachten S@e1N.
Vgl S 68 M., 0171.95. Eigentümlich ist (S 70 he Anschauung VOIL der Öntstehung
des „phönizischen“ Iphabets ın Ostarabien, ID HAUMSTA
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Fritz Zimmermann, Die üÄqgyptısche Eehgron ach der Darstellung

dey Kırchenschrıftsteller und dre ügyptıschen Denkmiler. (Studıen ZUV (te:
schichte und Kultur des Altertums ımM Auftrage und mat Unterstützung
der (Törvre -Gesellschaft herausgegeben. I7' Banldd}. .16e aderborn

(Druck nd Verlag VOoO  b Ferdinand Schöningh). XNVE »01
Die vorliegende Arbeıt ist, Aaus eıner Bonner Dissertation ent-

standen, dıie unter Lieıtung VO  b W ıedemann angefertigt worden ist.
Das Buch zeichnet, sıch vornhereın durch e1Ne gründlıche Belesen-
heıt. des Verfassers AUS, sowohl ın der ägyptologischen, wıe 1n der theo-
logischen un religionswissenschaftlichen Interatur; ist, erstaunlıch,
wıe r auch abseıtsliegende (+ebijete und Bücher für SEINE Studien AuUS-

ZeENÜLZT hat Man uß ıhm für se1INeE sorgfältige Bıbliographie, dıe 1
(xegensatz vielen ähnlıchen W eerken dıe Zutate 1ın der wünschens-
werten Korm o1bt, dankbar Sse1IN.

Das 'T ’hema ist. auf Seıte formuhiert: „Das Biıld, das dıe Kırchen-
schrıftsteller VvOn der ägyptischen Religi10on überlhefert habenhn, <oll also
ın Vergleich gestellt werden mıt der Relıg10n oder hesser denjenıgen
relig1ösen Außerungen der en Nıltalbewohner, dıe WIT ıhren e1IN-
heimıschen Keligi1onsurkunden un (+laubensdokumenten entnehmen
können, un ıIn entsprechender W eıse kritisch untersucht werden. FEıne
krıtische W ürdigung der beıden dabeı 1n Betracht kommenden Quellen-
reıhen E1 dabeı Vor geschickt.“ AÄAus dıeser Formulierung erg1ıbt
sıch also eıne doppelte Aufgabe. Eıinerseıuts wıll alle Angaben der
Kırchenschriftsteller des W Jahrhunderts zusammenstellen und
kritisch siıchten; andererseıts o1bt ET auf (jrund der ägyptischen Denk-
mäler e]Ne Skizze aller derjen1gen Züge der ägyptischen Relig10n, cdıe
1n der altchristlichen Interatur berührt werden. Für dıe erste Seıte
selner Arbeıt ist, schade, daß dabeı wıichtige nichtchristliche Schrift-
steller der gleichen Kpnoche (Z Phılo Alexandrınus) ausfallen. Die
zweıte Seıte se1INer Aufgabe bedeutet nıchts Geringeres als eınen A D-
r1ß der ägyptischen Relig10n ach den natıonalen Quellen schreıiben.
Dıeses letztere ist, e1INEe ENOTTINE Au{fgabe, dıe auch beı der gründlichsten
Kenntnis nıcht nebenbe]l lösen ıst; 7ı wırd siıch darüber klar JCWESCH
se1N, daß er sıch hıerbel auf eıne Zusammenstellung fremder Unter-
suchungen un das Herausheben einzelner interessanter Stellen AUS

den Inschrıiften un Papyrı beschränken Mu
Der Abschnitt stellt „Götter und Götterglaube 1m Allgemeinen” dar Eıne

Reıihe VO  - Bezeichnungen der ägyptischen Gottheıten unNn!' des vergöttlichten Könıgs
hat sıch be1 den Kirchenschriftstellern erhalten A Seıte 1  9 Anmerkung 6, hbemerke
ıch, daß l]!'l‘“ „Großer Gott“ schon be1 Snoiru un! Chufu ın der Dynastıe VOL-

kommt (Urkunden des Alten Reıchs, ed
Der IL Abschnitt „Götter ınd dSagen der Osiris-Religion” hebt AUS der ägyptl-

schen Mythologıi1e diejenige Gestalt heraus, dıe 1ın der pätzer dıe S  Yanz Relıgion
durchdrungen und beherrscht hat. Diıe dramatische Darstellung der Osirismysterien
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ıst naturlıch auch den Christen bekannt yeworden, un S1e geben unNns Hinweise, YC-
legentlich miıt interessanten Einzelheiten, auf dıie damals populärsten der agyptischen
(ötter. Aus dem Kreıse dieser Sagen sınd Osiris, Isıs, ep.  yS, nubis, Typhon-
Seth un Thoth bekannt, geblıeben,

Der 11L Abschnitt „Die übrıgen Hauptgötter” zeigt, daß das umfangreiche
antheon der Agypter sıch allmählich reduziert auf Amon, er  ‘9 Nıl, Asklepi10s-
Imhotep un en spät hınzugetretenen Proteus

Der Abschnitt „Sondergötter“ ist kurz un behandelt weniger wichtige Ge-
bıete, dıe nebenbei rwähnt werden: den aumkultus, den Kräuterku wlıebel, Lauch
und Lotosblume), ferner ıne nıcht YTeC verständliche Ehrfurcht VOT lähungen,
Die Jste der Dekansterne mıiıt iıhrer Gegenüberstellung der gr]lechischen ınd hlero-
glyphischen YFormen der Namen ıst wertvoll, allerdings leıder nıcht vollständıg.

Mıt em Abschnitt ”  1€ Tierverehrung” as 50 Seıten) omMmMm uf e1ın
Gebiet, daß immer VO:  } den DO der Chriıisten herausgefordert hat und VOo

em ıhre Lıteratur deshalb oft und ın wertvoller W eise spricht. Leıder bringt ın
ge1ıner 7zusammenfassenden Eınführung einen kritischen Standpunkt gegenüber der

ägyptischen Tierverehrung nNn1ıC. ZU usdruck; 1112  H muß 991e eute doch für eın
Überbleibsel des aubDens der Frühze!l! ansehen un: s1e mıt ahnliıchen Vorstellungen
anderer afrıkanıscher Völker ın Zusammenhang bringen Die Tiere, VO  S denen WIr
näheres hören, sind : Kuh, Kalb, Apisstier, Menevisstier, Wıdder, Bock, chaf, Krokodil,
Nilpferd, Schwein, Wolf, Hund, atze, Löwe, anther, Ichneumon, Maus, Ibıs, Storch,
Hundskopfaffe, Ögel, Phönıx, Mistkäfer, Fische, Schlangen.

In dem V1 Abschnitt „Tempel un Tempeldiener“ werden WITr ın diıe ägyptischen
Heiligtumer geführt; cdie Kirchenschriftsteller en die verschıedenen Klassen der
Priıester wohl gekannt, beobachteten ın den ersten Jahrhunderten uch noch Pro-
7zess]10OnNen un andere Ausübungen des Rıtuals Die Priester sonderten sich durch
Kopfrasur, besondere eiıder, Beschnejdung und Eßverbote ın eiıner aste ab. Mıt
Genugtuung hLeßt 111all dıe Schilderungen Ol der Pracht der ägyptischen Tempel,
cdıe WITr eute 11UFL 18 Ruinen kennen. Man beneidet auch Clemens, der ın den Papyrus-
rollen der Bıbhothek noch einen ogroßen eıl der wıssenschaftlichen Lıteratur sah,
dıe WITr Ern besıtzen wurden.

Der kurze VIL Abschnitt „Unsterblichkeitslehre und Seelenwanderung"“ gy1bt
1Ur einen flüchtigen 1C. In den ägyptischen Jenseitsglauben.

Das Stellenregister ZUTLT Bıbel un den Kırchenschriftstellern
Seıte 186199 erschließt, dıe Yantate ‘S d1eser Lunteratur. Allerdings
enthält es nıcht jede ın ıhr vorkommende Stelle, dıe aÄich auf dıe ag yYp-
tische Kelıgı0on bezieht Eınen anderen Übelstand, den InNna  m} be1 der
umfassenden Anlage des Werkes bedauert, hemerkt 11411 e1m Nach-
schlagen: Sı begnügt sıch 1m Liaufe se1ner Arbeıt damıt, vielen Be-
merkungen 1mMm ext. den Beleg ın der Anmerkung Aur durch Angabe
der Stelle hinzuzufügen, ohne den W ortlaut des Schriftstellers ah-
zudrucken. Beı wıchtigeren Yataten hat er dıe Worte des Kırchen-
schrıftstellers, teıls grıechisch oder lateinısch, teıls deutsch oder auch
IIr in inhalthlicher Wiıedergabe, angeführt. Dafür wırd ihm jeder dank-
bar Sse1N, der ın der altchrıistlichen Interatur nıcht DE Hause ist ber
wäre der Umfang SEe1INES Buches größer und Anlage und Benützbar-
keıt desselben nıcht wesentlich klarer, un nıcht. dieses selhst von

auerndem erte geworden, WwWEeENN er unNns alle Belegstellen 1m Anhang
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vereinigt, und In deutscher Übersetzung, gegeben hätte? IDER
uch ist, ın se1ner Jetzıgen Form Nur für gelehrte Lieser bestimmt,
Man sähe ın ıhm aher einen Teıl, der den interessierten heo-
logen un Relıg10onshistorikern einen lesharen Überhlick vorführte.

In dem ägyptologischen el der Arbeiıt stimme ich N1IC überall
mıt den Auffassungen VO AA übereı1n, und, w1e oben angedeutet, fehlt
notgedrungen Manches ın se1ınem Materı1al Aher eEs ware unangebracht,
dieses hıer 1mMm einzelnen aqusführen un belegen wollen; s handelt
siıch ]Ja denjen1ıgen Teıl, auf den 7ı gewıß selbhst wen1iger er legt
un der VOIL vergänglicher Bedeutung ist. ber für die gründlıche
Durchsicht der Kırchenschriftsteller ann Yı des Dankes vieler sicher
SE1IN: 1024  - wırd für diese immer Z se1ner Arbeıt greiıfen un 1n iıhr
wertvolle Aufklärungen un! Hınvweise finden Die zahlreichen W ı1eder-
gaben AuSs en Quellen sichern se1ınem Buche einNe Bedeutung auch ıIn
den Kreısen, ın denen die Auffassung der Tatsachen viıelleıcht eıne
andere ist. oder werden sollte.

Dr ROEDER.

Eduard Schwartz Kaiser (onstantin und dre chrıstliche ıwrche.
Fünf Vorträge. Lie1pzig und Berlhin (Teubner) 1913 MI3 un
141 80

Valerian sesan Kirche nd Staat IM römısch-byzantinischen Reıiche
sat Konstantıin dem Großen Nd hFs ZUM Kalle Konstantinopels.

and Die Heiqruonspolitik der chrıistlich-römischen K arıser VvOoN Kon-
stantın ({ s "T’heodosius ({rn Uzernowitz 1911

un 359 S Sr 80

Schwartz hat; 1904 (Nachrıichten VUON der Köngl. (zesell-
Phılol.-hist Klasse. 1904schaft der Wissenschaften U (Töttıngen.

546) geschrieben: Wıe Konstantıin „persönlıch der . Lehre esu
Christi gestanden hat, ist, eın historisches Problem: ıe (xeschichte ist
weder e1Nn Beichtstuhl och e1Nn COYPUS vLle, dem psychologische
Romane herumexperimentieren dürfen.“ ach dıesen orten konnte
INa  — erwarten, daß dıe Kntwickelung der persönlıchen Keligiosıtät
Konstantins In se1Inem Buche ausschalten würde. Der 1te lautet
darum auch „ Kalser Constantın un dıe chrıistliche Kırche“ un nıcht
„Konstantin und das Christentum“. wıll ze1gen, w1€e Konstantın ZUE

Durchführung se1iner W eltherrschaft den und mıt der Aırche schloß
un wıe er dıe Kirche se1ınen Zanelen dienstbar machte

Ziu dıiesem Z wecke holt weiıt aus un eNtro. eın ıld der Entwickelung,
welche Staat un Kirche bıs AT Zeit Konstantins durchgemacht haben Dıie
Monarchie, welche Augustus begründet, Hadrıan erneuert, die Soldatenkaiser des
drıtten Jahrhunderts desorganisiert hatten, hat Diokletian mıiıt seinen Reformen

ORIENS CHRISTIANUS. Neue Serlie 10
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RBe1 der Kırche verläuft dıe Entwickelung nach 11111-eigentlich ert  ımmert.
gekehrt ZUuerst Charısma, dann das VO. Judentum gekommene Presbyterium und

So starnd Begınn der Konstantinischen Ze1ituletzt der monarchische Episkopat.
der 1U  (aD mehr 1ın der „Niıvellıerung der natıonalen Unterschiede“ bestehenden Kın-

heit des Staates dıe lebendige Eıinheıit der ırche gegenüber, „die jeden einzelnen
ın seinem Denken un Wn erfaßte, mochte iın Spanıen der Mesopotamien, ‚111

Rheın der AIl Nıl 1n das Mysterium des aubens eingeweıht sein“” (S 32)
Der zweıte Vortrag schildert den amp zwıschen aa und ırche, dıe

Christenverfolgungen VO:  5 Anfang Die Verfolgung ıchtet sıch die neue

Religıon als solche, dıe Zugehörigkeit iıhrer Korporation ist das Verbrechen (S 37).
Die offizıelle römische Staatsrelig10n kämpft die christliche. Der letzte Stfurm

unter Diokletian TOLZ seiner Energıe dıie Kırche nıcht niedergeworfen. ıM

Galerius-Edikt IN DL 311 er  Aarte sıch das Kaıisertum „AUr besiegt; der

Kampf für die Staatsrelig10n W AL vergeblich gewesen” (S 63)
Konstantın wırd se1in, der (Jalerius Aufhebung der Verfolgung

veranlaßte., Der Angrıiff auf Maxentius, der gyleıch be1ı der Usurpation die Verfolgung
sıstiıerte, War be1ı Konstantın „N1C. frommer Eıfer, sondern eıne are politische Be-

rechnung“ (S 66) auf dıe Universalmonarchie., Was VO.:  S der Kreuzesvis1ıo0n auf dem

Zuge Maxent].us TzÄählt wIırd, 18t ıne ıel später ygemachte Legende, gemacht,
der Standarte des alsers „dıe el. einer gyöttlichen Offenbarung ZU geben“

(S 68). ber der Kalser behauptete wirklich, dem Christengott sgeinen Sieg Vel1-

danken. Konsequent ließ er sich ın die Zı nıchts verpflichtende lasse der „Hörer“
aufnehmen und gyab ın der Mailänder Konstitution des Jahres 313 der ırche die
vo vestitutıo IN ınteqgrum (S 72) Maxımın fügte sıich nıcht un fiel ın das Gebiet
des Licınlus e1in. „Dieser rieg wurde wirklich unter dem Zeichen der alten Götter

den geführt, un der dier.  5) den Licinius ım Frühjahr 313 uf dem

Campus Serenus erfocht, konnte miıt gyrößerem e a 1s 3801 Sieg uüber das Heidentum

geprıesen werden, 3, 18 der onstantıns onte Molle*“ (S 73) Mıt der Unterstutzung
der Kırche MAaC Konstantıin KErnst; cdies ergıbt sıch besonders AauUus der Bestimmung,
daß dıe Sklavenfreilassung VOL einem Kleriker ın der Kırche hne weıtere Formalı-
taten dAas VvVo Bürgerrecht vermittelt; der Aufhebung der Zurücksetzungen
Unverheirateten un Kinderlosen; USs der Befreiung der Kleriker ON den öffentliıchen
Lasten Dıiese Maßnahmen erstreckten sıch aut dıie westliche Reichshälfte, den Be-

e1t7z Konstantins. „Wenn Constantın 1m W esten dıie ırche ın jeder W eiıse Örderte,
W. das diıe wıirksamste Propaganda f  ur die Eroberung des Ostens“ (S (F} ort

W ]Ja dıe kompakteste Masse der Chrısten, welche el auf seıne e1ıte Z Licinius

hingegen uchte dem unabweiıslichen Streit d1ıe eiden der beiden RBeichshälften
fr sıch gewinnen, daher dıe Schıkanen TEY'! die Christen (S 90) Der Kriıeg ıst

günstig fr Konstantın: ıst, Alleinherrscher „Zu dem eınen Reıich gehört eın
Gott” (S 93) Aurehan wählte den damals nach sgeinem Begriff internat]ıonalsten Sol

Invictus; Konstantin den Christengott, enn dieser aumte A radıkalsten miıt allen
Nebenbuhlern auf. Ihm verschrıeb sıch Konstantın 1mMm ehrlichen Glauben, daß er ıhn
138881 Siege un ZUT Alleinherrschafit führe. Die Erreichung der Alleinherrschaft ıst

ım enn uch das Werk des einen Gottes; s1ıe ist ıhm zugleich der Sieg der wahren

Religion uber dıe Vielgötterel. Die letzte VO:  S den Christen gehoffte Konsequenz, dıe

Aufhebung er heidnıischen Kulte, Z Konstantın ber nıcht, da el ın kluger poli-
ıscher rwägung darauf rechnete, e1' Parteıen sıch ergeben erhalten

ach diesem religionsgeschichtlichen drıtten Vortrag yibt 1mMm vıerten dıe

dogmengeschichtlichen Grundlagen des Arianismus, uın annn 1m fünften das Konzıil
on Nıicaea un die Kirchenpolitik des alsers gegenuber Orthodoxıie un Arianısmus
D fixieren. Nach ıst Konstantın der eigentliche Lieıter des Konzıils Konstantıiın wıll
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ıne Reichskirche un 1ıne Wormel, welche den gesamten Klerus der Reichskıirche
verpflichtete (S 437); damıt sich dıe Uniıvyversalıtät der Kırche „1N die Uniyersalıtät seines
Despotismus einfügte‘‘ (S Da Konstantın Z wenig eologe W:  3 wird ıhm Hosıus
VO.  b Cordova das W 0o717%t 010005106 TW TATOL beigebracht en Mıt der Annahme der

YWormei, welche en Z wist beseitigen sollte, begnugte sıch der Kaiser, „gestattiete der
Synode nıcht, das unklare chlagwort authentisch interpretieren: dann wäre ıE
dıe m1t uhe erzielte einstimmıge Unterwerfung sofort wıeder ın die Bruche

gyangen“ (S 141) S folgt dann der Verlauf der arıanıschen Streitigkeiten. Ab-
schließend wırd die Politik Konstantıins ungefähr ın die OTr vefaßt: „Wenige
Schöpfungen grolber espoten haben sıch a{s fest erwıiesen un dıe kommenden
Geschlechter ın ıhrem Bann gehalten wıe der Bund, den Constantın zwıschen
'T’hron und ar aufgerichtet hat seiınem eigenen e1C hat dieser und keıin inneres
en zugeführt und der Kirche jener Zeıten das ıhre geraubt” (S 170) A0 reich
sıch dıe Kırche Constantins dünkte, ın Wahrheıiıt War S1e bettelarm geworden” (S 17

Konstantın ist, ge1t. seınem ersten Panegyriker Kusebius VvVoO  b Jae-
Ar6Q2 vıelleicht allzusehr mıt dem Niımbus der Frömmigkeıt umgeben
worden. Seıne Beurteillung steht, wıe WIT AUuS Augustin De CW. der <r  S  »
ersehen, stark unter dem Eıinfluß des Schulbeispiels. Nüchterner hätte
wohl Hieronymus geurtenut. Das „n Arrıanum dogma dechnat“ se1ıner
(‘hronık ist J2a bekannt Mehr noch hätte 6r In se1nNer geplanten
Kirchengeschichte SagCch gehabt. W ollte ET darın doch ze1geN, wıe
e Kırche „durch dıe Verfolgungen ZUgENOMMEN Hal; wıe 1E durch
das Martyrıum ıhre Verherrlichung erlangt, wıe A1@E dıie chrıistlichen
Kürsten ıIn ıhren aufgenommen un dadurch Z Macht
und Reichtum SEWONNCN, dafür a ber innerer raft eingebüßt a“
V  T  ta Malcha monach? (Mıgne PL, 23, 53) Dieses Urteıl stimmt
merkwürdig mıt dem Schlußwort vOoOxLn übereın, der miıt se1nem uch
gegenüber em panegyrischen Jubeljahr 1913 gleichfalls einNe KErnüch-
terung haetet, Ist 1m Recht?

Das W ertvolle “ der Vortragsreihe VOnLn S ist, die klare Durch-
führung SE1INES ' ’hemas Universalmonarchie Universalreligi0n.
1at damıt tatsächliıch einen der Hauptgedanken der Konstantiınıschen
Keligi0nspolıtik herausgestellt. Er hätte och gut darauf hinweısen
können, da ß Konstantın 1 A pollotempel Zi Augustodunum (od
ATIert) e1n Orakel für siıch 1n Anspruch nahm, welches ıhm die
Reiche der gesamten rde zusprach. Der Panegyriker des ‚Jahres
311 (Paneg. VE 217 ährens Sagt nämlich „ Vidısta (SC
Apollinem) equE IN lla us SPECLE yeCoQNOVISTA, CUL totzus mundız
Teberı DALum. CAYMANA daevandad FeecmeruNt.“ I)ies hätte VOoO  S selbhst azu
geführt, dıe W andlung Konstantıns VO Sonnenkult ZUILL OChristentum
1ın en Rahmen der Untersuchung miıt einzubeziehen. Hıerin hegt

eın außerordentlich wichtiger FPunkt, ıe Politik des Kalsers
1ın vıelen Eınzelheıten erst. recht Zı verstehen. Sonnenkreuz- und
Chrıistuskreuz, heidnıscher un christLlicher Sonntag, heidnıscher Natalıs
Invieti und christliches W eihnachtsfest 4: mehr zeiıgen 1n e]ıner Salız

LO
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einzıgartıgen W eıse, mıiıt. welcher überraschenden Klugheıt der Kaılser
dıe Einheitsrehg1ion 1 (Ohristentum erstrebhte. Dıe Darstellung dıeser
Partıe freıilıch dazu EZWUNSCNH, diıe persönlıche Stellungnahme

NDer Verzicht darauf hatKonstantıns ZUL KRelıgıon mitzubehandeln.
azı geführt, dıe Bezıiehungen Konstantıns ZUL Kirche fast, 1Ur qls

eınen Akt der staatsmännıschen Klugheıt erscheiınen lassen. S wıird
daher dem geschichtlichen Verlauf nıcht völlig gerecht.

In vıelen Einzelheıten wird be1ı se1ner Kigenart der Geschichtsauffassung utf

Widerspruch stoßen. W enn er 36 ablehnen Wıll,; daß „Opposıtion den

Kaiserkult“ artyrer geschaffen habe, übersijeht Yanz dıe Bedeutung, welche
der Kaılısereı1d be1 den Chrıstenprozessen spıelte, und eachte nıcht, daß christlıche
Denkmaler dıe Verweigerung des Kaiser}  z  K  ultes mıiıft dem Martyrıum zusammenstellen.

67 hätte der „Christlich seın sollende Theismus” des Panegyrikers leicht 11

Sonnenkult erkannt werden können. Die rasche Abfertigung des 1OYTON NIKA
waäare nıcht möglıch YEeEWESCH hbe1 e1INeTr Würdigung der antıken Heliomantıe., al
dıe Sıttlichkeit des ersten alsers „NIC. el er stand als dıe eines orjientalıschen
Aultans  6 (S 70) ist, VOL der Geschichte kaum haltbar Die Annahme, daß der Kriıeg
des Liıciınıus TEL Maximın 1n Religionskrieg YEWESCH sel, bel welchem Licinıus
das Chrıistentum, Maxımın das Heıdentum vertrat, ist nıcht sıicher. haft, Ja selbst.

(S 74) richtig erkannt, dalß das VOL der ac. IT dem Campus Serenus
keine speziell christlichen Formeln nthält. Lıicınius verlangte ferner 317 den

Sonnenkult 218 offizielle Lagerreligiı0n. In der Beurteilung der Hierarchie-Entwicke-
Jung begegne S0 der Satz alser Aurelıian wollte „das Ansehen des römischen
Bischofs steıgern, damıt uch die große und mächtige Kırche der (hrısten ın Rom

ıhren Miıttelpunkt sehe  “  > Alleiın u Aurelian 1mMm ntiochenerstreıt dıe Basılıka der
Parteıi zusprach, welche m1t den Bischöfen VO.  S Rom un talıen Gemeinschaft
püiegte, folgte einer Entwickelung, dıe abgeschlossen, nıcht aber TST anzubahnen

Wenn ferner nach die Bischofslisten des 7zweıten Jahrhunderts keine nstanz
für den monarchischen Epıskopat bılden sollen, wıe konnten dann diese Inısten ohne
dıe Voraussetzung des ınonarchıischen Episkopats überhaupt entstehen? 169 werden
onstantın und thanasıus 218 99  der greıse Kalser un der junge Papst” einander

gegenübergestellt. Zeitgeschichtlich wo thanasıus den 1Ce RATNOC wıe
andere Bischöfe: ber ın eiINer modernen Darstellung 1S das W ort mıißverständlich.
al thanasıus 159 a lIs „menschlich abstoßende, geschichtlich gyroßartige Natur“,
als Mann 95  mıt einem groben, realistischen Mysterienglauben“, aber hne „Warmıe
Religiosität“ hingestellt wIird, wundert nach den ruheren Krörterungen VO:  o uber

dıese Persönlichkeit n1ıcht mehr. Athanasıus kommt überhaupt schlecht WEL. Wenn
Qr VO den Intrıgen des Eusebius Öl Nikomedien spricht, ıst, das „eine Verleum-

dung” (S 158), den T'od des Arius erzählt, ir €  Q  28 „eıne gehässige
Legende”“ (S 168). Wenn beim etzten Falle keine Tradition dagegen ste. 1a eın
nuchterner Hıstoriker keın Kecht, sofort VO  w üge P reden.

och manches ware dem Buche korrigıeren. DDem (+esamt-
eindruck ach ist. das uch aher eE1NE sehr hbeachtenswerte Leıistung,
welche 1 dem Verständnıs VOoOL Konstantıns Persönlichkeit heträcht-
hıch näher bringt. Eın volles Eindringen ın dıe Psyche des e1geN-
artıgen Kaılsers ıst, überhaupt erreichbar ohne weıtere
religionsgeschichtliche Eıinzelstudien zunächst. nıcht möglıch.

Das Verhältnıis VO  u Kırche un Staat ist ın den Ländern des
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griechisch-orthodoxen BPekenntnisses (besonders Rußland, Griechenland
und Kumänien) eıner Tagesfrage geworden. Die Ciırche ist. mıt.
dem absolutistischen Cäsaropapısmus (Summepiskopat) nıcht. mehr Zı

irıeden. da iıhre Wiırksamkeıiıt dabeı sehr gehemmt wırd. S1ie sucht
daher miıt, e1ner besseren Abgrenzung des dem Staaft, un der kKırche
eigentümlıchen Wirkungskreises ihre Kreiheit Yiur Lösung dieser
Hrage 1Ll Sesan beıtragen, indem GE 1ın dem vorliegenden Band
dıe Religionspolitik der christlichen römıschen Kaılser bıs 'T ’heodos1ius
Z Darstellung bringt. Ver Schwerpunkt hegt, wıe Dr erwarten, heı
Konstantın dem (‚roßen

Sesan hat sich die Arbeıt nıcht leicht gemacht Mıt eıner geradezu
staunenswerten Gewissenhaftigkeit hat 61 die Lnuteratur N-

getragen, die für den Gegenstand ın DBetracht kommen konnte, dıe
deutsche und französische gur wıe dıe gr1lechische un russiısche.
Die ese des Buches lautet Vom Kdıkt VO Maıland hıs Z Jahre
38() bestand „offizıell dıe Parıtät zweler Staatsreligi0onen“ (S 40), WENN

auch zugegeben werden muß, daß hereıts Konstantın der Große diese
Parıtät nıcht immer wahrte, da. 71 1E LUr qals Übergangsstadium VOTLL

heidnıischen ZUI0 chrıstliıchen a betrachtete S hat u freıliıch
eıne große Schwiaerigkeıit Zi überwınden: das COhrıistentum Konstantıns,
welches OI wohl unter dem Eıindruck der orthodoxen Verehrung des
Kaılsers stark betont, indem 61° ıe Entwickelung des Kalsers schon
VOT 319 begınnen un ın Vısıon un Traum, „ZWeIl geschichtlichen HKı-
e1gnissen e1ıner göttlıchen OÖffenbarung“ (S nennt 1E gewöhnlıch '1'’heo-
phanıe) (S ZUE A hbschluß kommen

Konstantın wırd 1so schon 1mM Jahre 31 „e1in voller aufrichtiger Christ e1n
Christ aAUS innerer Überzeugung, dem dıe gyöttliche Berufung (1n der 1s10n und ım
Traume) den Heıilıgenschein das Haupt W  legte (S 102; 36 107 B7 25
2 vgl D, 124; 240); Flasch wırd unter d1e „Religionsmenger“ gyezählt S 103 f.)
So ist, natürlıch auch Grisar Nnıc xorrekt YENUL, weıl er VO  a} „einer Zeit innerer
Gärung un Klärung“” sprıicht, dıe bıs 3024 anhıelt Das VOo. Christentum Konstantiıns
verlangt ıne geschichtliche Vorbereitung un wırd versucht, Helena schon VOL

D ZULX YTYıstın ZU machen. Den gegenteıuigen Bericht be1 Kuseblus > I: 47, daß
Konstantın seine Mutter TST dem Christentum zugeführt habe, VeErHMLAS Der TOL7Z
er Deutungsversuche N1IC umzustoßen. enn Kus., I) 30 en x alser che
christlıchen Priester dıe rage tellen 1äßt „Was denn das £{Ur e1in ott sel, uıund
das Zeichen Of. bedeuten habe“, so1l diese rage 1UL „1OTmelle Bedeutung“ ı1aben
(S 07 und nıcht eın Ausdruck der Unsicherheıit; und 30801 Eusebius sSagt Kon-
tantın na miı1t dem Zeichen ‚111 Hımmel nıchts anzufangen gewußt, 99 o1bt
hiıefür eıne KErklärung und Z W aAr dıe, daß Kusebius ohne en Zweifel cie OT
des erzählenden Ka1lsers nıcht TeC verstanden hatte“ (S 96 Der Versuch, dA1e
Vo Christlhiichkei des Kaısers Ön 312 3, ZuUu erweilsen, muß als mißlungen bDe-
zeichnet werden. Von der Heranziehung der unverdächtigen Konstantinischen
Münzen Bestimmung der religiösen Entwickelung (dles Kaiılsers findet sıch keın

Kr 1ıst,ernstihcher Versuch. 252 wırd V AL dazu 3801 Anhang V1l versprochen.
aber ausgeblıeben.
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(Hücklicher ist. Sesan, An 61 dıe S oft behauptete rechtliche
BHevorzugung des Christentums gegenüben dem Heıdentum (..._ S wendet
siıch besonders > Schultze qIs den „gzrößten (regneı der 1111

Maiıländer Kdıkt Sal antıer ten Paı 1LÄT des Christentums m1% em eıden-
tum“” - 56 1 — ) rıchtigel bezeichnet „als E1INE rechtliche
Gleichstelung m1t. dem Heıidentum und dessen Priestern“ (S 112)
(Aaubens- und Kultusfreiheit Korporations- und Vermögensfähigkeıit
KErbfähigkeit Asylrecht Unterstützung AuUuS der Staatskasse Befreiung
d Kleriker öffentlichen IT ,asten 1ST. nıcht mehr, als A as
Heıdentum schon hesaß Das Verbot W1SSCT Arbeıten Sonntag
entspricht eE1INECN entsprechenden heidnischen Verbot für die IDıes
fer1ales (S 113) S gesteht a‚her ($ 114), da ß der Praxıs nach
394 dıe Parıtät (zugunsten des Chrıistentums) nıcht gewahrt hblıeh
Das Hauptverdienst des Buches 181 dıe Durchführung des Satzes
Es mul Konstantıns persönlıche Haltung gegenübelr dem Ohrısten-

eLum VOI sSe1INner polıtischen Haltung als gerechteın Ka1iser aller SO1HET

Untertanen also auch der heidnıschen Majorıtät einandeı
gehalten werden“ (S 116 vgl überhaupt S enn Kon-
tantın bloß qls (Öhrıst oder bloß als Politiker dargestellt wırd S wird
168 6C1nNe Kar 1katur Faßt na aher dıe Doppelstellung qls OChrıst und
qls taatsmann 105 Auge dann werden SeIN Handlungen durchaus
erklärhich besonders auch dıe Konstitution VvONn Maiıland nennt S16

och Maiıländer Kdıkt), welcheı sesan den Hauptteil des Buches
S 198937 eingehenden Untersuchung wıdmet Diıie Kxisteuz
des Maiıländer Krlasses wırd dabe1 JCSCN Seeck sıchergestellt wohel
3, her cdıe Verdienste Seeccks de1 Textkritik des Erlasses gebührend
anerkannt den Den Kusebiustext hält - {17 eE1INE ‚wortgeftreue
UÜbersetzung des Maiıiländer KEdiktes* (S 171 TT be1 Lactantiıus
sıieht O1 das Licınıus-Keskript zweckentsprechenden Kopiıe des
Mailänder Kı 4SSES ß S S 193 ff 198 208 hes S 216 {f
tfrüheren Relhigionserlaß kKonstantıns VOILL ‚J anre 319 annımmt Ist 111-

zwıschen VO  H Vıittig (be1 Dölger, Konstantın Al (1 unNd SEiNE

eırt S 64) un besonders Vvo  5 Bıhlmeyer, Das aungebliche Toleranz-
dakt Konstantins vO u\ (Z’heol. 1914, 65-—100) mıt Recht SO-
tadelt den

Von besonderem Interesse 15% der 15 249 290 11 S den Bestand der
offizıiellen Parıtät des Christentums und des Heıdentums A 1S eler nebeneinander
hbestehenden Staatsreligionen ZUL Zieit Konstantins des Großen vA  — Darstellung bringt.
Die Tätigkeit des (christlıchen) ONtT1ITeX Maxımus 1111 Interesse der noch der Mehr-
zahl befindlichen heidnıschen Staatsburger wırd ffen ALT Darstellung gebracht, aber
Nn1ıcC. dem Christen sondern em taatsmann ZUYEW1ESCH Dals ber Konstantın yZC-
wıiß N1C seinetwegen, sondern hloß der Heıden wegen“ (S 254) be1l Blıtzschlägen Al

öffentlichen Gebäuden durch dıe Wahrsager nach de1ı Bedeutung fragyen 1äßt 1st schon
deswegen n1ıC. SI bestimmt weıl der Bericht dem a1se1 uüberbracht werden mußte
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Ebenso unsıcher ist. d1e Annahme, 11U. dıe Rücksicht auf die Heıden häatte ıhn Ve1-

anlaßt, die auf das Wohl der Menschen abzıelende Maxgıe gyestatten (S 255) KOnN-
stantın glaubte 4A1l dıe negatıve und positive aglıe, SONST Gr nıcht Sopater hın-
rıchten lassen. enr beachtenswert ist dagegen der Nachweıs, daß Konstantın
KEusebius keıin (x+esetz DE Vernichtung des Heidentums erlassen hat. Eın zuverlässıger
urkundlicher Anhaltspunkt Ur e1n allgemeınes pfer- und Kultverbo fehlt. Eusebius,
der SONST es bringt, W 45 Konstantın verherrlicht, bringt einen SO1IC. wichtigen Erlaß
nıcht; er wurde auch der sonstıgen Pohtik Konstantins widersprechen, der noch 3351

e1n Gesetz zugunsten der heidnıschen Priester erläßt, e1n Gesetz, welches N1C auf
Afrıka beschränkt Wr (S 278); Firmicus Maternus ın seinem Aufruf pfer-
verbot und ZUTLT Zerstorung der Tempel eine solche Maßregel Konstantıns A ISs nıcht
vorhanden erscheinen (S 263 Schliebung und Zerstorung YEeW1SSET Tempel äang
mit der Sittenpolizei ZUSAaINLEL. der erstreckt sıch auf vr’eın christliche Städte (S
Hätte Konstantın einen Krlaß ZUEXE Vernichtung des Heiıdentums herausgegeben,
ware se1Ne Aufnahme unter die Dıvı unerklärlich (S. 28) 50 NZ überzeugend
ıst das letzte omen nıcht, da eın Druck der kaiserlichen hne uf das Totengericht
des Senates won. auch ceine Wırkung tun zonnte Daß ferner Cod Theod X  9
kein Verbot enthalte, verfallene Tempel wıeder aufzubauen (S 2L erscheıint mM1r
nıcht gesichert.

Die hier einschlägige Partıe uber cdie staatsrechtliıche ellung des OChristentums
1m römischen Reiche ist 1UL gestreift, S16 ist, für den 1Ll Band aufgespart.

Das Resultat se1ıner Untersuchungen ber dıe Relig1ionspolitik
Konstantıns faßt Sesan in die OT „Aus pyoltıschen Beweggründen,
A 1. 1m Hınblick auft dıe überwıegende Mehrheıt se1Ner Untertanen
konnte, J2 durfte der Kaiıiser Konstantın noch nıcht das Heıdentum
a 1s Staatsrelig10n kassıeren un das Christentum P alleinherrschenden
Staatsreligion rheben AUS relhqrösen Beweggründen jedoch mußte
der christliche Kaiıser dıe hloße Duldung des (+alerius hıs ZAUE vollen
Gleichberechtigung des Ohristentums miıt der noch hestehen gebliebenen
en Staatsrelig10n erweıtern‘*‘. (S 286)

In en G 20i wıird dıe deutlichere Religionspolıtik der Söhne
Konstantıns des Großen, Julhans des Abtrünnigen, J ovJ1ans, Valen-
1n1ans I} V alens’, (Gratians und T’heodosıius des Großen ZUEE Darstel-
lung gebracht.

In Einzelfragen zeigt das ucC Sesans sehr äufig ıne recht geküunstelte
eutung. Wenn OTWG r } T0TE Aortı ÜELOTNTOG ”L 00PAyLOU TOAYLATOG der
Mailänder Konstitution Yklart wırd (S 222), „Was auch e Gottheıit un das hımm-
lısche W esen seın mal Dreieinigkeit der Monotheismus ın dreiıfacher Gestalt“,
wırd 1es dem Zusammenhang nıcht gerecht, da der Ausdruck nıcht uf den chrıst-
lıchen Gottesbegriff beschränkt ıst. Dalß das S-  > TW SWTNPLWÖEL GNLELO der
römıschen Konstantıiınstatue „ 1LUL christlich eYTklar werden”“” onne (S 222 wırd durch
iıne Hehosstatuette m1 em Sonnenkreuz 1n T ecnNnten a,1s Übertreibung gekenn-
zeichnet. Näheres werde ich anderswo ausführen, Das der Licinianıschen
Armee ist, nNnıcC. ausgesprochen christlich, wıe 109 behauptet wITrd. Dıe

„Collegıa enuiorum“” als Schutzmantel fr den Forthbestand der Christen (S 283)
durften nach den Ausführungen VO. W altzıng, La these de de Koss1
S11 les colleges funeraires chretiens ca royale de Belgique-Bulletin de Ia classe
des ettres et des SC1ENCES morales et, politiques et de 1a classe de beaux-arts 19192
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Nr. 6 387—401| verschwinden. Die Konsekrationsmünzen Konstantins sınd keine
Imitatıon der Hımmelfahrt des Elıas (S 287), sondern der Ssonnenfahrt; des Kaisers;
G1E sSınd w1e ıe Aufschrift des Avers: Diıvus Constantinus beweıst, völlıg antık;
S1e weısen er uch nıcht mıit heidnischem Avers un christlichem Hevers auf dıe
Religionspolitik des alsers hın. Da der Anhang S —356 „Über die Worte
Konstantıns des Großen VOT der Taufe L7} A  C 05y ALa 1R Yıyveode“ völlıg
verfehlt 1St, abe ıch ın „Konstantın der Große und seine Zeit” 426—429 bereıts
argetan. egen der vıelen Druckfehler haft sıch bereıts entschuldigt; ber der
Sonnengott dürfte doch nıicht konstant 4: 93 Q4. Soll SGa Sol SO
druckt werden.

Das große Verdienst Sesans besteht. darın, eıne geradlınıge, konse-
quente Pohtik Konstantins aufgezeigt haben, eine Politik, welche
eınen unmerklichen Chrıstianısierungsprozeß des Reiches erstrebt, ber
eben deswegen dıe alte heidnıische Staatsreligion Iın keinem offizıellen
(+esetzeserlaß hemmt oder Sal vernıichtet. Die Jurıistische Biıldung des
V erfassers hat sıch bewährt. Lieıder merkt 119  > aber auf der anderen
Seıte, daß Konstantın allzusehr qals der Heilıge der orthodoxen Kırche
gewertet WIrd, daß dıe Darstellung der Entwickelung Qes alsers
ach se1INer relig1ösen Seıite nıcht immer das Rıchtige trıfft

rof. DÖLGER.

Kugenius Tisserant Specımına codıecum Orzentalzum. (Tabubae
2 WHSUM scholarum edatae subh CUVA ohannıs letzmanI 8) Bonn

Marcus- E W eber), )xford (Parker), Rom Pustet). 1914
S., S VTafeln.

Als „WIT Andere“, die heute zweıftfellos schon längst auf dıe rößere
Hälfte unNnserTeEeSs JLiebens, mıiıt mehr oder weniger W ahrscheinlichkeit auch
auf dıejenıge der MK VO Lieben geschenkten wıssenschaftlichen Arbeıts-
7e1t zurückblıcken, etwaAas mehr oder etwas wen1ger qls eiınem Viertel-
jahrhundert UL ZU ersten Male der Aufgabe eiıner selbständigen
Beschäftigung miıt eıner orJ1entalıschen N gegenüber gestellt sahen,
fehlte CS, abgesehen VOL den zerstreuten Hss.-Facsımıilıa einNıger Kata-
loge, fast x& jedem Hılfsmittel, A, dessen Hand WIr uUunNns hätten VOT'-
hereıten können. Nur f{ür das Koptische lag Hyrvernats unschätzbares
Album de yableographre Copte ge1t. 1888 un für das Arabısche schon
dA1e Auflage der SPECCIMENS d’ecrıtures arabes der Beıiruter Jesuiten
ga1t dem gleichen Jahre VOT'. Für das letztere sınd eıtdem 1m 1905
Morı]itz’s Arabıc Palaeogranphy und 1 1907 dıe F'ortyone Facsımıles
of Aated chrıstuan arabıc MANUSCTYPES der Damen Lewiıs un (+1bson
hınzugekommen. Etwas ungleich Umfassenderes hıetet 10808  S W° 1e80.
rant ın der VO IL1etzmann begründeten vortrefflichen Sammlung
der "Tabulae ın scholarum : etLwas, 198881 es sofort 9 chlecht-
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hın Unvergleichliches, das selbst dıe VON I 1et7z 111 A NN un KFr  55 ch1ı
de’6Oavalıjeri bzw VO Ehrle un Liehaert bearbeıteten SPCCLMUNC
eodıicum Graecorum und Latınorum Vaticanorum und e LPapyrı Graecae
Beralınenses Schubarts weıt ın den Schatten tellt, miıt denen jene
Sammlung sıch s glänzend einführte. Auft S Lichtdrucktafeln, deren
Ausführung dı übertreffen einfach unmöglıch wäre, erhalten WIT hıer
Facsımılia von .  J samarıtanıschen, hebräischen, DE syrıschen, SYIO-
palästinensischen, eıner mandäıschen, S  SE arabıschen, äthıopıischen,
7D koptischen Hss und e1ıner orientalıschen Polyglotte. Kbenbürtig
der weısen Sorgfalt, miıt welcher dıe Auswahl d1eses reichen paläo-
graphischen Materials getroffen wurde, ist die Bearbeıtung auch des
beigegebenen Textes NOn allen berücksichtigten Hss wırd jeweıils
eine ıIn ıhrer Knappheıt mustergiltige Beschreibung mıiıt Nachweis der
1US ihnen gemachten KEdıtionen, der sonstigen etiwa über S1E erwachsenen
Literatur oder anderweıtıig iıhnen veröffentlichter Specımma geboten.
Die reproduzıerte Seıte un deren Inhalt werden angegeben nd
sonstige durch Facsımılıa bekannt gewordene Beıspiele derselhen Schriuft
notiert. Endlıch erfolgt eıne Mıttellung des 'Textes der Subscr1iptio,
soweıt eINEe solche In der hbetreffenden Hs. erhalten un diese damıt
datıert 18%. Kın umfassendes paläographisches Lauteraturverzeichnis
schlıeßt sich (S dem Vorwort

Von den 1mMm YaNnzZen 123 Facsımilia en  L etwas mehr a 1s dıe Hälfte 68) auf
christlich-orientalische Hss Das Syrısche ıst durch Proben VO  e} Kstrangelä-,
jakobiıtisch-maronitischen Sertä-, nestorlanisch-„chaldäischen” und melkıtıischen
Hss vertreten, dıie sıch auf die er (JT. Anfang des bıs un Anfang des Jhs
verteilen. Von den arabıschen Schriftproben sind chrıistlıchen Codices des G —18
Jhs entnommen. Von den koptischen entfallen auf den saidıschen, ıne auf den
fajjumıschen un auf den bohaırschen („memphitischen”) Dıalekt. Kur he hbeıden
ersteren Jag nach den ekannten Krhaltungsverhältnıssen, wıe abgesehen ON Borg.
aethıop. des 144.9 uch für das Athiopische, lei1der kein datıertes aterıa VOT.

Der ellung des Herausgebers alg Scr1ptor der Vatıcana und bis /Ax einem yewıssen
35 ıE doch auch deren tatsächlicher Bedeutung entspricht CS, 308  9 wıe uüuber-
aupt, speziell auf dem chrıistlich orientalıschen (+ebhiete VOT em S1e einschließ-
lıch der 1EUEeNI Borg1a- und Barberin1ı-Fonds’ be1ı Auswahl der Hss 5erücksichtigt
wurde. Nur für das Syrische un Syro-Palästinensische hat reichlıch das British
Museum beigesteuert. Im einzelnen begrüßt der Kenner der chrıistlich-orientalischen
Lıteraturen 1171 eine stattlıche el seiner besten hslıchen Freunde “  Z

einıge wenıge Beispiele herauszugreifen natuüurhich dıe ilteste atıerte syrısche Hs
Braft. Mus Add. T VO 411 (Fa 20), das durch seıne Perıkopennotierung
auch lıturgıegeschichtlich hochbedeutsame syrohexaplarısche Xodus-Kxemplar Brat.
Mus Add. 1, 154 VO: 697 (Taf 23), diıe vilelfach , wenn uch mıiıt Unrecht als
Autograph Ja qüßs VOL Edessa angesprochene Hs des Severlanıschen Kirchengesang-
uC Brat Mus Add. I7 1534 (Taf 24), dıe syrısche Aristoteles-Hs. Vat. SYr. 158
(TFarı 29 a), das jakobitische ektionar des Patrıarchen thanasıos VO 1000 (Taf. 27),
das sSyro-palästinensische fälschlich S«r KEvangelıarıum Hierosolymitanum (Taf, 38),
dAie Hs der syro-palästinensischen Nıl-Laturgie (a 39 b), dıe yroße Borglanısche
Sammlung arabıischer Kanones-Literatur mı1t der Abü Ishäg-Übersetzung der ALaÜNKN
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Kuptov (Tarf 58), d1e durch yverna bekannt yemachten saiıdıschen ıturgıle-
{17 agmente (Taf 72) W ollte 116 vollständige Lıste der 1ın dem Album vert] etenen

ehbenso sehr inhaltlıch a IS paläographisch erstklassıgen chrıstliıchen Hss gyeben,
mußte 7ziemlich den Ra VASIDI einschlägıgen el des Inhaltsverzeichnısses A&  ‚

schreıiben Mıt besonderem an Z verzeichnen 15% VOl1l allem auch CAie Aufnahme
SOTA doppelseıtigen Tafel 80) nach e1ıte des merkwul digen fünfsprachigen

Psalters Ba ber in o dem lınks e1NeE armenısche uınd arabısche, rechts 1Ne6

syrısche und äthiopısche Kolumne den bohaırıschen Mitteltext begleıten Dıie
Hs Zu der noch CIN1YZE verwandte KErscheinungen, VOorLr allem 111 analoges fünt-

sprachiges mi1t dem VText Vonmn Jo 1, 31— 45 (Drat. Y us Copt. ll  2  D Or 1240a
Vgl atalog OCrum D vergleichen W  CNH, ıst, e111 wundervolles Denkmal
e11. 1ohen internatıionalen Mönchskultur, die 111 den Kloöstern der nıtrıschen W uste
bıs 1115 4 hıneın hluüuhte

W as den hnten Borgıanus der arabıschen Ar  NXN TO  S Kuptov betrifft S

befremdet uübrıgens, daß MT sıch uber cdie slıche Grundlage der Datiıerung
uf 1064 Mart. 348 Hs (3 ausschw e1Q%T, ehbenso uüuber qhe W elche dıe Hs

111 der bısherigen Lıteratur gespielt hat Ks W mındestens anzugeben WE  3
da 1ch KGS ALV 0991— 295 dıe ihr enthaltene arabısche Auaünxn-Rezension
Nau beschrıeben, ın der en Ser1e dıeser Zeitschrift 1— 453 aus ıhr die EI9CN-
tüumlıche agyptische Melß- und Taufliturgıe dıeser Rezension publızıert und 41 201
hıs 2058 nach ihr uber IDie {gestalt der ‚arabıschen Didaskalıa der Apmnostel“ berichtet
19 und daß Per 1er PO 3 S16 flr Edıtion der 2 56 Kanones der Apostel
herangezogen und S 56 eingehend besprochen hat. Vollständigkeit Al

xyestre werden, hatte auch noch uf Ne11ne beiden Tbeıten über Uberlieferung
und Bezeugung der Öı nun (AR} KXVOLOU "Incov X0otoT0V KQs XIV 1— 45 uıund uüuüber
DIDae nichtgriechischen Paralleltexte umM achten Buche der Anostolischen Konstitutzonen

98— 137 der alten Seriıe diıeser Zeitschrift, SOW 16 uf Außerungen On Dıb 111

der ROC und VOoO Nau CanC VerwWI]:| werden 111U85€e1 FYerner hätte ıch Z

MT E nachzutragen daß ıch AUS Valt SYI 158 auch ET 116 119 en

syrıschen x VO  — TEDL EPWNVELOL.G IN 23 b 16  —b ediert na

W ollte 11AL eLWAS C  AI de1 prachtvollen Puhlikation A bedauern
zönnte 6S 1U dıe Tatsache SC1IH daß S16 sicCh nıcht auch auf 21116 -

A 11a  - würde viel-nısche georgische un alavısche Hss erstreckt
leicht SETNC auch E1n Specımen der christlich nubischen Hss -Bruch-
stücke SOW1C das eEiNE odeı andere AUuS dem reichen Schatze der 36
rarıschen Turfan-Funde 1e1 sehen beı einmal würde E1INE der artıge
Krweıterung doch naturgemäß dı EeE1INECI allzustarken Erhöhung des
Preises geführt haben der schon m1T M en {Ü1 das (+e
‚otene aÄsicherlich relatıv schr mäßiger aheı doch 1111 Rahmen de1 Tabulae
ısher och nıcht erreichter 1ST, Und annn 181 nıcht VETSESSCH da
dıe Zusammenstellung doch erster Innıe {Ü den akademıschen

In dıiesem 1st a‚he1 leiıder wen1ıgstens fürStudienbetı ı1eh gedacht W Q,

cdie Beschäftigung m1t Armeniısch und VOL allem M11:; Georgisch OLr

auQng och recht WENIL Raum Vollends e Bearbeıtung dessen
Nubıen un (C'hinesisch Turkıstan uUuLS och brıngen MOSCH, wırd

hnehın Domäne geschlossenen TEISES schon f{ertiger Forscheır
hleiben. Uberhaupt wırd na  S Ner ausgezeichneten abe W16e der
vorliegenden gegenübeı schließlıch wohl hesten auf alle welter-
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gehenden W ünsche VE ziıchten Ich möchte CS jedenfalls entschıeden
Lun nd dem verdienten Herausgeber, der 111 111 auch schon
Aaldc VOL Jahrzehnt. unter der Führung der edeln Patres
Vox< Saınt KEtienne GIN Tauter W eggenosse auf den Heilandspfaden
Palästinas W al VONn FahZch Herzen zurufen:

or Wr  L;(>Ä-!..\-\ .fl}.4.>/,.4.  S
PAUMSTARK

R Graffin, Nau, Patrologia ovıentalıs MM Fn HUEN Dadot
el (/2e UD ımeurs-Eediteun Altemaqne et Autrıiıche-Hongrıie Herde
4 Friıbourg C Brisqgau
Tome Fascıcule Um martyrologe et douze MENOLOGES SYFLAQUCS, edites et Wra-

du2ts DUr | A Nau, Parıs 2], 164
Fasc A Les meNnOloges des evangelıarires cContes-arabes, edites et iradurzts

DA F, Nau, Paris |1913], 100
N  P  AasCa 78 ealendrier d’Aboul- Barakat "Temnte arabe, edıte et 09 adurt
D Eugene Yısserant, Paris |1913], 45— 9286

Die verdienten Herausvehbher der haben siıch entschlossen
„Martyrologes el Menologes orıentaux “ alle or1echıschen un

orjentalıschen Heiligenkalendeır Zı publızıeren dıe S16 des Druckes für
WL dig 1alten W 61 den Den hegınn dıeser Publiıkation deren roßen
Nutzen für dıe lıturgiegeschichtlichen Studıen nıcht CISgENS nachgewı1esen
Lı werden braucht bılden dıe 111 den 3 angegebenen Faszıkeln eNnt-
haltenen syrıschen nd koptisch-arabischen Heiuligenkalender

An der Spıtze des Faszıkels StE ein qalter Bekannter, das
syrısche Martyrolog1um des CGod Add O 150 411/12 des Brıtish
Museum. I)iese Eue Ausgabe (L) beruht auf e1Ner Kollatıon
der Hs und bemüht sıch über ıe bisherigen Ausgaben hınaus un dıe
JLiesung der UÜberreste VONn N amen Schlusse der schr beschädigten

Kol des FKolıo 2598 dıe N auf persische Kleriker un Ialen bezıeht,
als Koı SeEtZUNg der och gut erhaltenen Ser1e der persischen Diakonen
AUuS de1 Verfolgung des Jahrhunderts

Kis folgen bısher unbekannte Jakobitische Heıligenkalendeı 1—V),
dıe mM1 dem Dezembeı beginnen nd dıe ilteste FKHorm der Jako-
hıtıschen Heuigenfestordnung darzustellen scheinen IBER gılt jedoch

für den ältesten derselben AUS dem (lod al Mus Add 4L N  NO
Knde des Jahrhs.,, em die Yıaht der auf dıe einzelnen onate ent-
fallenden Heiuigenfeste och schr SCS 1S%, während S1e den dreı
übrıgen Hss viel größer ist. g1ibt leiıder 1Ur den Text nd dıe
UÜbersetzung. IDS hätte sıch gelohnt, diese Kalender mıiıt dem or1eCh1-
schen Heıulıgenkalender Zı vergleichen , miıt dem S16 sıch vielfach
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hberühren. Idıe ersten dreı gehören offen bar zusammen un tellen dıe
Heiligenfestordnung des Klosters (Jennesre dar, während der vierte
eınen abweichenden Typus repräsent:ert un eıne Stelle für sıch be-
ansprucht; enn Gr hat vıel wen1ıger Heilıgenfeste als dıie 7wel VOTall-

stehenden In dem altesten (41) steht Zie 23 Aprıl Saınt Gregoire
(S 32); ESs wäare wichtie Zı WI1sSSsen, oh 6S nıcht vielmehr: Saınt. (7e0rges
1e1ßen muß, der ın den dreı übrıgen Aprıl hguriert 40, 50, 99)
WIe J2 auch 1m (GAriechischen.

Die übrıgen syrıschen Heiligenkalender (VI—X begınnen qlle
miıt dem Oktober, un stammen A1US Hss VOIN ELE Jahrh. Zur
Nr Deux MECNOLOgES 1Aac0obrtes d Alep; g1bt eınen ommentar
und eın interessantes „SpCcıMmeEN“ der Resultate, denen das VEl -

gyleichende Studium der Heilıgenkalender führen kann (S 61—6 Ich
bezweıfle. daß diese beıden, 1m Eıinzelnen etark VOoO einander abweıchen-
den Kalender miıt eC qIs Heiligenkalender vomn Aleppo bezeichnet
werden können, WwWE1N uch cdıe e1INE Hs., (od C SYT. 6  9 i 154/7,
ın Aleppo geschrıeben wurde und dıe andere, (/od. Parıs. 140,
1E Jahrh., AaAuUuS Aleppo stammt; enn der einNzZIge Heılıge voxn Aleppo,
Mar Isaı (15 0  er  9 der In denselben Hgurıert (S 64), StE auch
ın den Nrn YAL VL un ME In allen dıesen Kalendern g1bt

zahlreiche Berührungen miıt der griechischen Heiligenfestordnung,
dıe iıch indes 1er nıcht näher verfolgen kann.

‘  Pn Der Faszıkel brıngt den 'Vl ext un Aie Übersetzung des
Heiligenkalenders 4US dem. koptisch-arabischen Kvangelıar des Institut
catholıque VOL Parıs, A), unter Hınzufügung der Ar
weıchungen der Heiligenkalender anderer koptisch-arabıscher Kvan-
gelharıen VOL Parıs. Liondon, Kom un Oxford. Als Anhang folet de1
arahısche Text vonxn Zzwel dieser Codıices. dem Abıc vab 73
(S 211—216; lateın he]1 Maı, No0wv. oll. veter. sCrupt. 4, 15—34,

nıcht angıbt) un em Barberin. orıenl. z< SaCC. (S D i
letzterer ıst e1n Psalterıum un nthält 1Ur och dıe ersten vıer VLO-
ate des Jahres) un dıie Übersetzung des (Jod. Ar ab. f (L 1343 der
ıbl Vıttor Emman. 1n Kom (S 25— Eıner dıieser Kalender
ist schon vox<n Selden. De synedrus veterum Hebraeorum, Frankfurt
1696, B ediert worden (Bodl. Ar ab. Z 1285/86). 1le
dıese Heiligenkalender begınnen mıiıt dem 9 ugust, der hbekanntlıch
dem Anfange des koptischen Kalenderjahres entspricht Toth).
Sıe sınd sicher eine Nachahmung der S0 Z0VaEApLO. AL Ende der
grlechischen Kryvangelharıen. Die Iteren voxn ıhnen unterscheıden sıch
aber vVvOoONn diesen dadurch, daß S1€e 1n jedem V1LOonNnate 7wel Serj1en VOoO  S

Heılıgenfesten aufführen. von denen dıe erste mıt Kvangelienperikopen
versehen ist. während dıie zweıte dıe Tagesrubrık aufiweıst. In
den jJüngeren ist, dıese Unterscheidung fallen gelassen und sınd alle
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Heılıgenfeste mıiıt Perıkopen bedacht Die inhaltlıchen Berührungen
mıt dem byzantınıschen Heiuigenkalender sınd zi1emlıch zahlreıich; vOoOx<
den 39 Heilıgenfesten AA des ON4ALES Toth (29 Aug.—27 Sept.)
ın sınd +n dem SYNAXAT. Kicel. Vonstplt. (ed Delehaye) mıt
denselben oder wen1g abweıchenden aten vertreten.

In der Kınleitung, dıe besonders über dıe benutzten Hss berichtet, außert sıch
mıift ec sehr zurückhaltend uber dıe Kntstehungszeıt unNn: dıe Quellen des

Heiligenkalenders der koptischen Kırche. Mıt ec er 2D, diese ntstehungs-
7e1t mıiıt Kellner,; Heortolog.?, Freiburg 1906, 268 ff. franz. VO  S Bund,
Parıs 1910, 491 ff., nach dem Jeweıls aufgenommenen jüngsten Heiligen bestim-
MEN; denn damıt ist won der 'TTermınus a quem der 1n der betreffenden Hs. VOT-

hegenden Rezensıion gegeben, aicht ab  D  Y dAie Entstehungszeit des Kalenders selbst
bestimmt. Wenn aber die Hs als den Zeugen des ursprunglichen Stadıums der
Entwiıcklung (des koptischen Heiligenkalenders anspricht (S 181, 182), 1ıst; dem ENTt-
vegenzuhalten, lal ıne Hs S 1250 kaum azı gyeeıgynet Se1n kann, eE1N Olcher
Zeuge se1n. Ich stelle mM1r die Entwicklung komplızıerter VOT.:

Der Faszıkel ist, der Textausgabe und der Übersetzung des
koptischen Heiligenkalenders gew1dmet, den Ahbu’l-Barakät ahr
q IS Kapıtel SEe1NeEeTr Knzyklopädıe: „.Die JLampe der Fıinsternis“ o1bt
nd den dem zweıten Stadıum der Eintwicklung desselben ZUWeISst,
S 181),; weıl darın dıe oben erwähnten Z7zwel Serjen VONn Heıligenfesten
1n en einzelnen Monaten 1n W egfall gekommen sind. Tıisserant hat
dafür dıe Hss, 1n denen das Werk vollständıg vorhegt, herangezogen,
und hat sıch bemüht, unter Heranzıehung verschijiedener Hılfsmittel,
insbesondere des koptischen, äthıopıschen und byzantınıschen Synaxars
(ed Delehaye), dıe zahlreichen Personennamen möglıchst
iıdentifizıeren. Vergleicht 102  z dıesen Kalender mıt A, erg1ıbt sıCh,
da er e1INE ausgıebige Vermehrung der Heılıgenfeste aufweıst, da, er

jeden onatstag miıt wenıgstens e1Inem Heıilıgenfest ausstattet, während
a ]edem Monat mehr oder wen1ger Tage ausläßt. Kür den Monat

erg1ıbt siıch eiINn Zuwachs VO ”9 Heılıgenfesten gegenüber
Die Berührungen mıt dem Synax cel Constplt. sınd . ınfolgedessenauch etLwas zahlreicher qlg heı
1lle TEL Faszıkel gyeben ne alphabetische Laiste der Personen- und Ortsnamen.

HKs leuchtet e1ın, daß 1ıne besondere SoroTalt Ut dıe Herstellung dieser Lıisten
verwendet werden muß, WEeNn S1e ihren Zıweck erfiullen sollen. Dieser verlangt e
Angabe nıcht bloß süämtlıcher Namen, sondern uch samtlıcher Daten, untfer denen
S1e stehen Im Faszikel sıch amı egnuügt, die Daten ” generalt“ -
zugeben; infolgedessen ın der Liste das WI1C.  1ge Datum des 28 Dezember,
unter dem das H’es VO  5 Petrus und Paulus ın dem syrıschen Martyrologium sSte
Nach Stichproben, dıe iıch vornahm, ist, die Vollständigkeit diıeser Angaben 1ın dem

und Faszıkel gewachsen. Besonders sorgfältig ıst, e Liste des Faszıkels.
Was 1U  a den (+esamttıtel dıeser Abteiulung der P SOWI1E cdıe

htel des und Faszıkels betrifit, annn dıe Aufnahme des Wortes
„Menologes“ 1n dıeselhen 7r Mıßverständnıssen führen Iie Herausgeber
1ätten hesser daran getan, sıch A  “ 11 die Termipologie VOoONn Delehaye
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(vgl SYNAL. Keel. Constplt. S ZU. halten, dıe allgemeın rezıpjert
wurde. nNnter „Menologes“ versteht 1n  A daher dıe großen Sammlungen
ausführliıcher hagıographischer Texte, nıcht dıe Heiligenkalender. Miıt
Delehaye bın ich der Ansıcht, daß 1142 für dıese SANZ JS  ut einfach
en Ausdruck „Calendruers“ nwenden kann, er auch 1n den
oriechıschen un orıentalıschen Dokumenten nıcht steht, Iıe Ausgaben
derselben werden ]Ja doch für NS A bendländer gemacht! brıgE11S

he1ißt der Yhtel des Faszıkels: T C(alendrier d Aboul-Barakat. Diese
Inkonsequenz vermehrt dıe Möglichkeıit der Mißverständisse. Mıßver-
ständnıisse sollen aher gerade 1n der wissenschaftlıchen Forschung Tn
ıchst ausgeschlossen werden. Endlich mu ß ich noch hinzufügen, da dıe
Hartnäckigkeıt, miıt der die Herausgeber der das Druckjahr autf
dem Umschlag iıhrer Bände un der einzelnen Faszıkel derselben
weglassen, mM17 eE1NET hesseren Sache würdig erscheıint.

rof. EHRHARD.

Conrad Preusser, Nordmesopotamısche Baudenkmüäter altchrıistlicher
und ıslamıscher eıt Mat eINEY Kartenskıizze und J9 Abbıldungen au f
S59 Tafeln nNnd$d ımM ert ( Wiıssenschaftliche Veröffenthchung Ter
Deutschen Orient-Gesellschaft): Lie1pzıg 1911 (J Hinrichs’sche
Büchhandlung). 74 'Text.

(xertrude Lowthilan Bell, O(hurches and Monasterızes of the T ’'ün
Wiıth F'igures anıd Plates.‘Abıdiın and Neighbouring Ihstraicts

(Zeıtschruft TÜr (Zeschichte der Archaitektur. eıhe S Heıdelberg
1913 ar W ınter'’s Universitätsbuchhandlung). 56 ext

57—112).
Die christliche Denkmälerwelt des Y weistromlandes rückt immer

bedeutungsvoller ın das esichtsfeld kunstgeschichtlicher Korschung e1INn.
In meıner Besprechung des Strzygowskıischen Amida-W erkes 153
Z der Serı1e dıeser Zeıitschrift, EeZW. MhKw. 459 —464,
hatte iıch des demselben VOoO Miß ell beıgesteuerten, wert-
vollen Materjales her ältere Sakralbauten des nordmesopotamıschen
(xebirgslandes Lür ‘Aßdin gedenken. on eınen 0Na VOT der
Kixpedition der hochverdienten englıschen Dame, be1 welcher jenes
Materı1al gesammelt wurde, VO Preusser auf eıner 44.tägıgen
Reise VvOoOxn AÄAssur nach Aleppo (1. Aprıl—14. Maı dıe Aufnahmen
emacht worden, dıe 1n der ersten der beıden obengenannten Publiıka-
tionen vorgelegt werden und e1ınem gu Teıle gleichfalls auf hrıst-
lıche kKırchenbauten un Klosteranlagen entfallen. Das nach Umfang
un Ausstattung oleich erstklassıge Ilustrationsmaterıial eıner geradezu
wundervollen T’afelmapnpe begleıtet eın ın der FKForm des Keıisejournals
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gehaltener ehbenso Hotter, qals klarer text mıt der JaNzZEN Hrische , 11-

spruchsloser Unmittelbarkeıt Miß ihrerseıts, dıe iıhrem Beıtrage
ZUM Amıda- erke gleichfalls e1INE zusammenfassende Reisebeschreibung
(Amurath 6O Amurath. London folgen Jassen, konnte 1N-
zwıschen auf e1nNer zweıten Studijenfahrt 1 Te 1911 iıhre ersten
A ufnahmen ergänzen, berichtigen un vermehren. Den reichen Krtrag
solcher Nachlese bhıetet, S1Ee ın der zweıten der genannten Veröffent-
lıchungen, deren illustratıyer Teıl, auch NIC quantıtatıv,
doch qualitativ ebenbürtig neben dıe 'T’afeln Pı ÜEItE, während der
Text 1m (xÜegensatze IA dem se1nN1gen ber reın deskriptive Znele hınaus
ach kunstgeschichtlicher W ürdigung des Stoffes strebht,

Von Monumenten, welche schon 1M Amiıda-Werke V orführung
o  elangt 9 1at, Miß das (}+abrielskloster vOL (Jartamin 1
'T’af. 1443 1 dıe Kiıirchen är Ja qüb AU Salah (S }  ) —  79 VT af. F}

1); XX Arzizael 1ın Kefr Zeh (S 19 E, al . nd V1 E} Mär
K yri1akos ın Arnäs (S 1—29%9, af. VJI1 18 Mär Phiıloxenos 1ın
M1ıdjät (S un diejen1ge der allerseligsten Jungfrau 1n Häkh
(S 21— 50, Vaf aufs eu«c behandelt Krstmals erfahren
jetz he1 iıhr eıne eingehendere Besprechung das Kloster Mär 1brahim
und Mär bıl be1 Miıdjät (S L2M; ‘Taf 2), Mär Malkä zwıschen
Mıdjät und Mär Augen (S 14 1.); e1NeEe RBasılıka (S M, 'Taf. JI—AÄLV)
nd cdıie Kiıirche der allerseligsten Jungfrau S 32—30, Tatr Z KERN
X NL 1n Majyäfärqin, e1in merkwürdiger Doppelbau qaut der
Zitadelle VvOxL Dijärbekr-Amida, dessen Ostteıl A US eınem christlichen
Kultraume hervorgegangen A se1n scheıint (S 36-—393, arXX ]
X  ) Mär Ja‘qüb ın Nısıbıs (S 40—44, T at. KAN XN 2
un Mär Tahmazgerd 1n Kerkük (S 44-— 41, XXLV—XAXVUL).
Beiläufig werden außerdem och eIN1geE wen1iger bedeutende nd often-
sichtlich Jüngere Kırchen der Umgebung Mıdjät ”5 Ü, dA1e-
jenige des jakobitischen Patriarchalklosters DEr Za terän 4U,
ar S SR und eıne 1eute q IS Moschee dienende Muttergotteskirche
vox< Kerkük (S A-'( berührt konkurriert mıt solchen der KFing-
länderın beı se1nen Aufnahmen AUS dem (+abrielkloster („DEer el-‘Amr.“

30—34, "Ü’af. 49 un den Kırchen l\[ 9r Ja qub ZU Salah J

— 38, TatZ un Mär Ja qüub IB Nısıbıs (S 40—43, ar 49—52),
QOW1@e be1l se1ınen Angaben über ar brahim beı Mıdjät (S 341.)
W eiterhıin werden von ıhm besonders eingehend das heute 1 Besıtze
unıerter Dyrer behindliche Kloster (Ohıdr KEKlı  &  C  1S nordöstlich VOIL alten
Nınıve 2—13, Tar 1—20) un VDEr Za tferän (S 49—53, Wa 69

—65) vorgeführt. Das zwıschen C'hıdr Ehäs un Mosul gelegene
Karakö6ös mıt nıcht wen1ger qls tfünf Kirchen 18 E Tatr 21); die
benachbarte Kirchenrume VO  S Där Makortaıe (S 14, Pat 6, das
altherühmte jJakobitische Kloster IS Mär Matta1ı ($ 15—18, 23



160 S  Besprechungen
un das chaldäische Hauptkloster Rabban Hormizd („Hörmüz“) he1
Al1q6öS (S 19% af. —2  9 (+eziret-ibn-Omar mıt e1ıner jakobitischen
un e1INer chaldäischen Kırche (S DE, Vaf. 1.); W ıransehır mıiıt
se1ınemM Oktogon 57 , af. (1) un Kal‘at Sım än, WO 1 Schatten
der wunderbaren Kırchenrume e]NE Mönchsgruft aufgenommen wurde,
(S 68, Pat 82) siınd die übrıgen Statıionen der Keıseroute. denen
reicher Stoff ZUU  e (+eschıchte der christlichen Architektur 7i heben W L',

Auf die nıcht mınder bedeutsame Hörderung, welche durch die
kenntnıs des frühıslamıschen Profan- un Kultbaues erfährt, ist
cdıeser Stelle nıcht näher einzugehen.

Überblickt 111a die (Gjesamtmasse der dAurch und Miß bekannt gemachten
christlıchen Monumente des nördlıchen Mesopotamıens, rängt sıch zunächst der
tıefe stilistische Unterschıed auf, der 1 archıtektonischen Zauerghied die mehr w est-
ıchen Bauten Nısıbis, Majäfiäragin und 117 Tür Aßdin VO  w den auf dem lınken
Tigrisufer sıch erhebenden (Chıdr KElıäs, Karakös, Der Makortaie) einschließlich der-
jen1ı  gen auf der Tigrisinsel (}+eziret-ibn-Omar TeENNT. Man wurde indessen sehr ın dıe
1ITe gehen, wollte 10088  - diesen Unterschied für einen wesentlich bedingten
halten. Ks ıst; vielmehr dıe uns Zzweier verschiedener Kpochen, w as da ZU 11115

Te Den Traditionen osthellenistischer Spätantıke auf der einen trıtt auf der
anderen Seite eine dıe persisch-arabische Formensprache islamiıscher Kunst redende
Ornamentik gegenuüber. Ichsın iıhr eEtwas wı1ıe 1ın monumentales Seitenstück
Z der Abhängigkeit VON mohammedanısch-arabischen Quellen und Vorbildern ZuU CI-

blıcken, dıe für Wissenschaft un Lıteratur der chrıstlıchen Syrer 1171 Zeıitalter ıhrer
etzten Renaissance bezeichnend 1st, un mnmOöchte dementsprechend ylauben, daß
Dinge wıe eiws der reiche plastısche OTr VOL Chidr Ehäs uch zeıitliıch der Periode
jener Kenaılssance Jahrh.) nahestehen. In der Tat hat (S erkannt,
diesen OT fur ıne „Spätere Bauperiode“ 1n Anspruch nehmen ZU mussen. ber
auch ın der ursprunglıchen archıtektonischen Kaumgestaltung schließen sıch e VON
ıhm bıs Z Übertritt auf das rechte Tigrisufer iestgestellten Denkmäler Z einer
eNgerEN Gruppe ZUS2aINEN. Als dıe Normalform des Langhausbaues scheint sıch ıne
dreischiffige Hallenanlage 711 ergeben, deren durch Pfeilerstellungen voneınander
getrennte Schiffe in wesentlich yleicher Höhe miıt einer Nachen Längstonne bedeckt
sınd, wäahrend der Altarraum dıe Form des dreigliedrigen Bema aufweist,. Fur Chıdr
Ehäs ist daneben dıe Verbindung bezeichnend, iın welche der lıturgische auptraum
mit zahlreichen, meıst kuppelbedeckten Nebenräumen A Ich na den Eindruck
einer nahen Verwandtschaft miıt Mar LFahmazgerd, WÖO Miß (S 47) einen Zusammen-
hang mi1t sassanıdıscher Bauweıse erkennt, wenngleıch S1e dıe hıer beobachtende
systematische Verwendung des Spitzbogens VOT der Zieit der mohammedanıschen KYr-
oberung nıcht 1r wahrscheinlich hAalt.

Kın m1t dem angedeuteten wesentlich ıdentisches sSchema des Langhausbaues
cheınt westlich des Tigr1s dıe Muttergotteskirche des (+abrielsklosters f vertreten.
Dasjenige der normalen hellenıstischen asılıka 1st, ın jedem Falle uch hier ıne
Seltenheit. Unmittelbar OM hlıer eINZIY die Basıliıka von Majäfärgin ın etracht,
auf deren vollständig verschwundene Säaulenstellung Miß jetz 1n eiINeTr benach-
barten Moschee befindliche Saulen zurückführt. Den Charakter einer Kuppelbasilika
rag der Ostbau der Zitadelle VO  w Dijärbekr. Allein WEeNnN uberhaupt zweiıfelhaft
bleibt, ob uch Nur dieser 1 Gegensatz A dem anstoßenden sicher VO Hause AUSs
mohammedanischen esthau christliıchen Ursprungs ist, S besteht vollends dafür
keine Gewähr, daflß ıunter der Voraussetzung solchen Ursprungs das Mittelschiff
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Von jeher mıiıt einer Kuppel bedeckt YEWESCH waäare, Diıe Möglıchkeit ıst; somit {ffen
alten, daß sıch hiler ursprünglıch ıne fNachgedeckte Pfeijlerbasilika mi1t

nach dem Mittelschiffe VorT die Pfeiler gelegten Saulen gehandelt hätte
nter einem anderen Gesichtspunkte moOchte ıch uch die weitaus bedeutendste

der VO:  - Miß Nne  - aufgenommenen Anlagen, dıe Marıenkirche VO  S Majäfärqdin, 1U

mit einer entschıedenen eserve als Vertreterin des Typus der Kuppelbasılıka gyelten
lassen. Eıne nahe Verwan:  schaft mM1 Bauten wıe Kasr ıb Wardan, der Koilimesı1is-
kırche ÖOn Nikaila, der ursprünglichen Gestalt der Chorakirche un: VOL em der
Hagıla Sophıa VO  5 Salonikı springt anscheinend allerdings ın cQhe Augen. ber jeder
dieser Parallelen gegenuber ist, doch uch wıeder irgend e1nNn Zug abweıchender sehr
wesentlicher Kigenart eobachten Vor em nahm der ehemaliıge Kuppelraum
1ne beherrschende un wesenhafft zentrale Stellung e1n, wıe sıe ıhm SoONst nıe
OMM' Viıelleicht ıst, das Ganze genetisch als ıne quadratıische Saalanlage VeTl-

stehen, deren Kern prinzıpilell au en 1er Seıten VO  - einem doppelgeschossigen
Umgang umgeben denken wäre, wobhbhe1l aber der viıerte Ta dieses Umgangs be1ı
der Adaptıerung des ursprunglıch profanen Bauschemas Al die Bedürfnisse des ultus
dem dreiglıedrigen Bema weıchen mussen. Was das letztere selbst betrifft,
ıst 1ın em Grade beachtenswert, w1ıe auffällig sSeiINe 1n der Front vielmehr füunf-
teilige Gestaltung hıer WE 1C. nıcht ırre, mehr a 1s irgendwo die antıke
Bühnenwand eriınnert, miıt der unter Zustimmung LrZ kıs (Journ of Hellenıc
Studies 119) bereıts HOoll Archiv Reliqronswissenschaft 365 dıe
Ikonostasıs iın Zusammenhang gebrac)

Als die westlic des Tigr1s eigentlich maßgeblichen erweısen sıch nach w1e VOL
die beıden schon AUS dem Amiıda-Werke bekannten Bautypen einerseits einer QUETN-
gyestellten und mıit dem vollentwıickelten dreigliedrigen Bema verbundenen, anderer-
se1ıts eiıiner längsgestellten, wenigstens von Hause AUuS eine einfache Apsis auf-
weısenden und mıiıt ıhrer einen Ifangseite sıch Al einen Hofraum anlehnenden Saal-
kırche IMS ıst wohl eın durchaus richtiger Gedanke VO1L Miß B., wWwWEe11nNn sS1e ın em
Gegensatze der beiden I’ypen prinzıpiell denjenigen VO  - „parochıal churches“ und
„MONASTLC churches“ mıiıt iıhren verschıedenen Bedürfnıssen er  1C Praktisch aller-
dings 1äßt sıch 1ıne reinlıche Auftellung des Materıials 1ın diesem Sınne nıcht durch-
ühren. Als Beispiele des laängsgestellten Saales kommen Mar 71zael und ıne
Mariıenkapelle ın eir Zeh  9 Mär Kyrıakos ın Arnäs, Mär Phıloxenos ın Miıdjät und
außerdem noch die beiden Kırchen des OSTtEeTSs Mär Augen (Amıda 220—0229),
Mär Jühunnä (ebenda 230) uUund Mär SÖöVvÖO 1n Häkh (ebenda 250—256), als Be1-
spıele des quergestellten die Hauptkirche des Gabrıelsklosters, Mär Ja qüb ın ala.
Mar brahim und UÜbıl, Mar Ma und dıe Marijenkirche VO  S Häkh 1ın eirac Der
letztgenannte Bau gewinnt dadurch 1ın besonderes Interesse, daß wenigstens seiner
Gewölbekonstruktion der anscheinend auch 1n derjenigen des Altarraumes VO  S Chiıdr
Ehäa anklıngende Gedanke der kleeblattförmigen TPLXOYYOG zugrunde lıegt.

erselbe Gedanke omm: uch 17 Der Za ferän ZU Ausdruck, WO je eine
nach ußen nıicht hervortretende Seitenapsis sıch ın OTd- ınd Sudwand des QuUa-
dratischen Naos öffnet, während se1ıner Ostseite die den Altar enthaltende tiefere
Hauptapsıis anstößt. Der Miß mit ec diesen an alg ”a modification“,
eZzZw. ” &“ sımpleıficatıon of the "Adhra at Hakh“ bezeichnet, ist, mM1r doch rec. weiıfel-
Q Vielleicht haben WIT doch weıt ‚her miıt dem unabhängig neben diejenigen
der äangs- und quergestellten tretenden T’'yp einer quadratischen Saalkırche Z tun,
ı1eren Seıtenapsıden ıhre nächste KEntsprechung ın den halbkreisförmigen  Nischen
inden, dıe 1 „Arkadiusbau“ der Menasstadt 1ın die Abschlußwände der beiıden Arme
se1ines Querschiffs gelegt sınd.

Einen ahnlıchen quadratischen Raum miıt anschließender stapsıs stellt der uber
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der Gruft des Titelheiligen sıch erhebende Kern VO  s Mär Ja qüb  A ın Nısıbıs dar, eute

cdie hıntere äalfte des Südteıiles einer unregelmäßigen Doppelkirche, ursprünglich
ohl von ıner irgendwie dreischiffigen Gesamtanlage ummantelt, VO.  - deren YC-
Naue Gestalt sıch keıin zuverlässıger Begriff mehr gewınnen 1äßt Eın wenıgstens
1mMm Inneren oktogonaler Grundriß 1eg bei einigen anderen Coemeterlalbauten VOo

be1 dem nach Art römiıscher Coemeterialbasılıken AaAuUuSs dem Boden heraus-

ragenden, dıe Gruftkıiırche eines Martyrers BPehnäm darstellenden „Kuppelgrab“ VO11

Ehäs un be1ı wel Nebenräumen des Gabrıelsklosters. Be1 den beiden letzteren

ist annn ‚.Der doch ebenso w1e be1ı einem ahnlhichen 1 Inneren kreuzförmigen KHKaume

VO:  - Der Mar brahim und Mar bıl der Grundriß nach außen quadratisch, daß
sıch immerhın eıne yEeWISSE Analogı1e dem Gruftsanktuarıum des Heiligen vonmn

Nisıbiıs ergeben scheıint.
Pıs 1n der klaren und bestimmten Vorführung des Tatsächlichen

vorbildlıche Darstellung hat 1n mustergiultıger Selbstbescheidung auf
eıne Einordnung der Bauten 1n weıtere kunstgeschichtliche Yusammen-
änge un auf e1n Anschneıden vOoOnxn Datierungsfragen verzichtet. Miıß

ist, zweıfellos autf dem riıchtigen W ege, S1E 43 nachdrück-
lıch auf dıe Verbindung hellenıistischer un altorıentalıscher Tradıtionen
hinweıst, dıe miıt Ausnahme voxn Mär Tahmazgerd für das esamte voxh
ıhr vorgeführte Materıal bezeichnend sel, un spezıell dıie beıden T’ypen
der ängs- und quergestellten Saalkırche vOox<h Erscheinungen
der babylonischen, assyrıschen und hettitischen Architektur her D3 be-

oreifen sucht, 7Ziu dem SahZ unverkennbaren Verankertsein zumal des

quergestellten T’'yps 1n aqalter orjientalıscher Bauweıse sind nunmehr miıt
Nutzen etwa. auch eınN1ge neuerdings VvOoOx<h Thıersch DE V: NR

Anm gegebene Wiınke vergleichen. Guyer geht be1 seınem
Versuche, voxh der Rulmne voxn Surp Hagop AUuS den nordmesopota-
mıschen Kirchenbau unter Leugnung maßgeblıcher bodenständiger
ıgenar einer wesenhaft rein hellenistischen Kunstsphäre mıt Nt1-
ocheı12 q 18 beherrschendem Yentrum einzuordnen (RKw. XN 453

— 508), ber dıe 1n Betracht kommenden Parallelen e]ıner Jahr-
tausende älteren Landeskunst doch allzu leichten FKFußes hınweg. In
der Datierungsirage hat sıch Miß se1ner Anschauung, derzufolge
s sıch beı den Kiıirchen des TLür Aßdin durchweg nıcht frühchrist-
lıche, sondern mittelalterliche Schöpfungen handeln würde, w1e A1 @E
1 Schlußworte iıhrer Publikatıon (S Q— darlegt, unter Aufgabe
ihres früheren Standpunktes etark genähert, soferne 1E nunmehr olaubt,
dıe ach ıhrer Ansıcht untrennbar mıteinander zusammenhängenden
Kırchen VOoO  S Häkh, Kefr Zieh, Arnäs HN Salah nıcht früher qls 1n
das Zeitalter der Ommajaden Z ansetzen dürfen Hnt-
sprechend cheınt 1e S 49 genelgt, auf Mär Ja ‘qub 1n Nısıbıs eıne
Notiz Z bezıehen, durch welche der Bau auf 757 Chr datıert
würde, während dıe Hauptkırche des Gabrielsklosters dem beginnenden,
dıe Marienkirche Vo  s M ajäfärgin dem ausgehenden Jahrhundert

sich Zzu welsen heße
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Dıe Identifizierung des letztgenannten BHaues m1 DNer Kırche, dıe nach Bar
Eßräjä Hist dynasl ed Pocock Y8 Khosrau 11 bald nach 591 Majäfärqin
Eihren der Muttergottes erbaut en soll (vg] 36), sıch verlockend
daß 11a versucht sSeC111 könnte, S1e für Zzwıngend halten Nur schade, daß die Nach-
T1C uber N  Nn Kırchenbau be1ı dem alteren Michael Gr ( Weltchronik ednd Chabot

372) nNn1ıC. dıe erwunschte Bestätigung Dagegen muß 1cCh als geradezu
ausgeschlossen bezeıchnen daß die heutige Hauptkirche des Gabrielsklosters, wWwW1e
Miß (S 10) annımm£, noch derjeniıge Bau S6111 sollte der nach Berliner
syrıschen Hs (vg]l Katalog Sachau 586) auf osten des alsers Anastasıos

511/12 (nıcht ‚about the YCMr 500*1) erste. worden Ware, woferne dıe
uüuber denselben gemachten näaheren Angaben (+lauben verdienen Frühestens könnten
WILr vielmehr mM1 dem Ergebnis ersten ohl nach 579/80 891 Gr.) NOT-
wendig gewordenen Renovıerung tun aben, diıe dann, WAas den Naos anlangt den

Sehr wohl denkbar blıebeCharakter völllgen Neubaues gehabt en mußte
dabeı allerdings, daß wenıgstens das für denselben ausdruüucklich ezeugte dreigliedrige
Bema de: ursprünglıchen Baues erhalten geblıeben un m1 em noch eute tehen-
den iıdentısch das sSCe1iNneN Mittelraum schmuückende fragmentarısche O0saık 1sO wirk-
ıch Schöpfung AUS dem Anfang des Jahrhunderts

Die en g:> Jaqub Nısıbıs 111 etirac kommende Ot1Z be1 Ehas Dar
Sinäjä (ed. Brooks L476, UÜbersetzung 83 f.) besagt, dalß TE 141 (NC.
25 Maı 1069 (+r 157 In Chr.) „der Bau der Kogcha und des Allerheiligsten des
oroßen Tempels der Kırche VO  5 Nisibis"“ vollendet un Pfingstsonntag VO  5 dem
Metropolıten Kypr1anos, der auf ıhn 36 000 Denare verwendet a  e, geweıht worden
Secl1 Hıerbe1i handelt sıch unstreitlg d1ie Kathedrale der Daß ber unter
deren ar 1hr ursprunglıcher Krbauer, der Te 338 verstorbene Bıschof Ja qub

letzte KRuhestätte gefunden en sollte, wıderspricht allen altchristlichen Ge-
pflogenheiten. uch liegt be1 dem Nestorianer 1ASs bar Sinäjäa entschieden
nächsten, An en nestorianıschen Metropoliten un den Ausbau der nestori1anischen
Hauptkirche der Stadt denken Mär Ja qub ber 1st wen1ıgstens eute Besitze
der Jakobiten. ID spricht Iso es weiıft mehr YCcQCNH, als fu1 die Möglichkeit Ner

Datıerung auf Grund Ner Notiz.
In der nachträglichen Spätdatierung der Kırchen VO  3 Hakh Kefr Zieh Arnäs

und ala wurde Miß wesentlhlCc durch e1N VO Dr Hınrıchs Klosterkirche
Mär brahim aufgenommenes un ıhr mıtgeteiltes apıte. (S 51 Fıg 39) veranlaßt
Ausgehend VO  S SC1INeEeT völlıg mM1t der)en Irühbyzantinischer Werkstücke des ; UunNn!

Jahrhunderts uübereinstimmenden Akanthusbehandlung un der AÄAnnahme, daß
sıch beı dem ede stenenden Abrahamskloster dıe die des Jahr-
hunderts zurückgehende Gründung Abrahams VO  S Kaskar handle, ylaubt S16 die YC-
nannten Kırchenbauten M1 i1ıhrem den Akanthus durchaus anders behandelnden
Dekor Ner Wwe1t. spateren Zieit ZU INusSsSeN Alleın cie hiler klaffende Dıs-
krepanz 1äßt uch 1116 andere Deutung Es könnte dem fraglichen Kapitell

Gegensatz den ‚.111€6 einheimische ITradıtion vertretenden Arbeiten mesopota-
miıscher Steinmetzen das Krzeugn1s AUSs dem W esten bezogenen Arbeıtskraft
vorliegen Daß der 'Tat beı den chrıstlıchen Bauten Nordmesopotamiens Jahr-
hundert gelegentlich byzantınısche „Künstler“ beschäftigt wurden, wıird uUrc den
Bericht der Berliner Hs uber cdie Erbauung der ırche des Gabrielsklosters ausdrück-
lıch bezeugt.

Meinesteils glaube ich W16e iıch schon HpB CLIL 84.9
Aufsatz Vom Kampf dıe Orienthynothese der (zeschichte der
chrıstlichen Kunst angedeutet habe daß beı der endgültıgen Alters-

11*
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bestimmung der nordmesopotamıschen Kiıirchenbauten Ner hıturgıe-
geschichtlichen Krwägung dıe entscheidende Bedeutung zukommen wıird
möchte aber dıe hıer führende Untersuchung Rahmen dıeser
Besprechung nıcht schon eintreten UÜberhaupt 18% vielleicht das
KRatsamste ach dem Vorbilde P.s mı1t bestimmten Urteiulen
kunstgeschichtlichen Neuland gegenüber, dessen Erschließung eben erst
begonnen hat möglıchst zurückzuhalten Das umfangreıiche VOn (zuyer

Tür ‘Aßdin un nördlich von KEdessa gesammelte weıtere Materıal
un der Krtrag Ner Kxpedition Strzygowskıs ach Armenıen werden
möglıcherweıse ber vJıeles mehr un Lucht verbreıten Mehın
qls e1INe Krweıterung unserer Kenntnis des Monumentenbestandes
werden freılıch WwWIie anderen Falle och 11n nıcht
r hoffen dürfen W as daneben aber allem not täte WAare ec1nNe V er-
tıefung derselhben durch sorgfältigste Detailuntersuchungen hbesonders
wıchtiger Denkmäler Ich denke heute etiwa &, das Gabrielskloster,

< Nısıbıs un den Ust-die Marıenkirche VO  a} Mayäfärgin Mär
bau der Zaitadelle VO Dyärbekı {(ina schhıeßlich wird über alle mehr
oder WEN1ISEI gründliche Aufnahme des noch Aufrechtstehenden odeı

Rulmen offen zutage L1egenden hınaus Kuphı Q ın Tigrisgebiete
oNut qlg Sande der lıbyschen W üste der Spaten angesetzt werden

UusSsen
W ı1 heute och ga N1C ahzusehen WAS alles unNns e1ine

monumentale Auferstehung des christlichen Mesopotamıens eh1 wırd
ber das darf mi1t Bestimmtheıt ausgesprochen werden, daß ihr bahn-
brechendes Verdienst Publıkationen WI1IC denjenıgen vOoOnxn und Miß

un vVerSs6ssch bleiben wIrd.
Dr BAUMSTARK

Bogdan Filow ÜODHNCKATA IIBpKBa UB OCoong (MatepmnaJun
HCTOPHATA Comona HKHuHTAa 1V') Sarnte-Sophıe de Sofia (Materiauz

’haistowe de In vlle dAe 0 Sofha 1913 (Keol Hofdruckereı1)
Al 179 27 Tafeln (In K ommissıon be]1 Harrassowıtz)

VB3BECTHA O’bIrapCKOTO APDXCONOTHACCKO APYRCCTBO Bulletin
de la So0ocıete archeotogique Bulgare and 1441 Soha 19192 f (Kegl
Hofdruckereıi) 354 T’atfeln (In Kommissıon hbe] Har-
assowı1tz)

en dem mesopotamıschen Hınterlande Syriens dürfte das
durch dıe nördlıche Balkanhalbinsel gebildete europäische Hınterland
Konstantınopels selbhst e1Ne er größere Bedeutung für eE1Ne rıchtige
KErkenntnis der relatıren Stellung welche das strengen
W ortsınn Byzantınısche innerhalb des (+esamtrahmens der chrıistlich-
orJjentalıschen Kunst eINNıM MT W as dıeser Rıchtung heute den
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weıtestgehenden Krwartungen berechtigt, ist. VOT allem der hochıinter-
essante Sakralbau, welcher der Hauptstadt Bulgarıens den Namen g -
geben hat, dıe Sophıenkırche VO  un Sofla, und WAaS altchristlichen
Funden unter ihr und In iıhrer nächsten Umgebung durch Ausgrabungen
der Te und 1911 Tage gefördert wurde. Durch dıe Frei-
gebigkeıt der Stadtverwaltung von Sofha ermöglıcht un ıunter der 1 e1-
LUNg des hervorragenden Direktors des Bulgarıschen Nationalmuseums

Fılow durchgeführt, en jene Ausgrabungen ın Verbindung mıiıt
eıner sorgfältigen Aufnahme der großartıgen Kırchenrume selbst; den
Stoft e]ıner 1ın jeder Bezıiehung mustergiltigen Publikation geliefert, d1e,
mıt dem technisch vollendeten Schmuck ıhrer 15 schwarzen un 6-
farbıgen 'T'afeln und ıhrer 140 Abbildungen 1mM ext alleın schon die he-
redte Sprache eıner unübertrefflichen Wıedergabe des monumentalen.
Befundes redend, auch textlich dank eıner eingehenden französıschen
Inhaltsangabe (S 167—172) dem des Bulgarıschen Unkundigen eın
gänzlich verschlossenes uch bleiht

Im Nordosten des Stadtgebietes, auf dessen höchstgelegenem Punkte sıch O1 -

hebend, ist; dıe Hagıa Sophıa der bulgarıschen Kapıtale, 1ne gyewölbte Pfejlerbasılika,
O1 46 45 Länge (mit Einschluß der Zzerstorten A psı1ıs) un &s 20 Breıte,
deren dreischiffiges, uüuber den Seitenschiffen der Kmporen entbehrendes anghaus e1N
dıe scharf ausgepräagte Grundrißform des lateinıschen TeuUuzes bedingendes Querschiff
sıch anschließt. Jenseits desselben 1st, 1 quadratischer Raum der e1INz1gen Apsıs
vorgelagert. Prothesıis un! Dıakonıkon fehlen also, w1e enn die vielleicht wesenhatf :
mıt der römısch-abendländischen identisch ıturgıe, dıe VOrLr KEınführung der
byzantinischen 117 altbulgarıschen Gebiete gyeherrsc. en scheint, S1e nıcht 11 -
volvıJerte. Dagegen ze1gt der dem anghause vorgelagerte Narthex uber dıe Breiıte
selbst des schon etwas vorspringenden Querschiffes erheblich hinausgreifende An-
bauten, vermöge deren eine für kirchlıche Bauten des inneren Kleinasıens bezeıich-
nende Verbreiterung der Fassade Tzıelt wırd. Eıne Vierungskuppe VO  b urch-
L11 EesSSer: hat VO  e} jeher estanden, ist aber, wıe S1€e eute bıs eiINeTr Hohe VO  w

19, 79 ansteigend dem Beschauer entgegentritt, teilweıse das Ergebnis einer
Restauration AUuS der Zeit der turkıschen Herrschaft, während deren die se1t Begruün-
dung derselben 17 1386 zunächst a IS Arsenal verwendet >  Ne Kırche ELWa seıt
0—16 als Hauptmoschee dıente, bis dıe Ördbeben VO 23 181585 und Sep-
tember 1858 eınen rasch fortschreıtenden Verfall des Bauwerkes einleıteten, 1n dessen
echtes Seitenschiff TST 1 1900 wıeder 1ın kleiner christlicher Kultraum eingebauß
wurde, Plastische Zuerglieder ırgend welcher Art fehlen vollıg und haben VO jeher
gefehlt. Ebenso zahlreich a,{S VO.  '} stattlıcher RO sSınd dagegen Aie VO:  S Hause 2US

1MmM Kundbogen abschließenden und regelmäßig ın Gruppen VO11 Je wel oder dreı AaAl

geordneten Wenster.

I)Den gegenwärtigen Zaustand des Monuments beschreiht ach e1ıner
kurzen, über ıe Ausgrabungen un iıhre Vorgeschichte or1entierenden
Kınleitung (S 1—6) das erste Kapıtel der Publıkatıon, das der Reihe
ach se1ne Lage, seınen Krhaltungszustand, das Baumaterı1a|l (abgesehen
VON den Substruktionen durchaus Backstein !), die Außenmauern und
die In i1hrem Befunde sıch spıegelnden Bau- bzw. Kestaurationsepochen
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(ursprüngliche Anlage, miıttelalterliche Modifizierungen, ältere und
jüngere Schıcht türkıscher Kestaurlerung, Ausbesserungen der etzten
TEL Jahrzehnte) und das Innere behandelt. Das zweıte Kapıtel
S wendet sıch eıner (durch den immerhin verhältnısmäßig
sehr guten Krhaltungszustand der Rume erleichterten) Rekonstruktion
der ursprünglichen (+estalt des BPaues un e1ınNner scharfen Heraus-
arbeıtung aller charakteristischen Ziüge derselben Für dıe erstere
sınd gew1ß mıt eC dıe auf den T’afelnA nıedergelegten
Anschauungen des Architekten Donkow VOL den übrigens nıcht
allzuwesentlich abweıchenden se1INes Kollegen Torni10w (Abb D
hıs 30) bevorzugt worden. Das drıtte un vierte Kapıtel (S 49— 60
bzw. 61—108) haben alsdann dıe Krgebnıisse der Ausgrabungen ZU

Gegenstand. ‚Jenes ist, Z7wel älteren un kleineren Kulträumen, welche
der Stelle der endgiıltıgen Kuppelbasılika ıhr vorangıngen, dieses

der Nekropole gew1dmet, In die zunächst In altchristlicher eıt schon
der älteste Bau hıneingestellt wurde un ın dıe dann wıeder se1t. dem
}  9 VOL allem aber 1mM un Jahrh wıe dıe Umgebung der
Kırche, uch der Boden ıhres Inneren sıch verwandelte.

Man ıst 60 unter dem ursprünglichen Nıveau der endgiltıyen ırche aıf eın
erstes und noch einmal 40 1112 tiefer auf eın zweıtes Fußbodenmosaik XV H

D bzw. 1: AIX) gestoßen, dıe beide VO  - Je einem alteren Sakralbau her-
hren. Das untere Mosaik ist vorzüglich erhalten, noch mıit absoluter
Sicherheit Grundriß un mfang des betrefenden Baues, e1INes einschiffigen Lang-
hauses mıit Apsis VO'  S 4, 65 Breıte und 1  9 Länge 1m Lichten, erkennen /Aayı

lassen, während VO  S dem zweıten Baue sıch uch einige Fragmente VO  } plastischen
Ziergliedern der Architektur anden. Diıie Schuttschicht zwischen den beıden Mosaıiıken
umschloß Münzen ausschließlich der Zieit VO  S Lıicinius bıs Arkadıus Demgemäß muß
e alteste Anlage 1mM Anfang des 4., dıe zweiıte cd1e ende VO Z Jh
entstanden Se1N, e1n Krgebnis, das UTC Stil und Technık der Mosaıiıken bestätigt
wIird. Der Bau des beginnenden Jhs ragte a,ls Coemeterialkirche ın der Mitte eines
Sub dıivo-Friedhofes auf, VO dem auf ıner Bodenfläche VO  S 50 1 Geviert fünf
chmucklose Steinsarkophage un 34 gemauerte un! teıls gygewölbte, teıls Aach YC-
deckte Grüfte aufgedeckt wurden. Nter den ersteren 1st der miıt einer gyriechischen
Aufschrift 1ın Form eINes elegıschen Dıstichons (nicht ” deux hexametres“ wıe es

168 heißt!) bezeichnete eines Stratiarchen und YE00 AdTpLG Julianos, unter den
letfzteren eiINes mi1t Marmorbekleidung der Wände hervorzuheben, das eın sılbernes
Reliquiar VO  w Kästchenform (Taf. umschloß. Zıwel andere Grüfte weıisen einen
Freskenschmnce. aut (Taf. X X und Abb 64{.), w1ıe er uch anderweitig n 1t-
chrıstlıchen Grabanlagen 1n Soha eıgnet (vgl Taf. M ME 2, Abb 103, 112, ZW. Neue
Serıe dieser Zeitschrift 11 35921{ Das ın der re.  Ar konstantinıschen und ın der
Yorm der W moNnNOGramMMAkıCcA uch auf dem Sılberreliquiar auftretende Christus-
NOa zwıschen un O un das meiıist Jateinische, immer ber mıift; End-
zıieraten der AÄArme ausgestattete Kreuz spıelen ın d1eser Dekoratıion ıne aupt-
TO Vegetative emente verschiedener ArTt, VO  e} Tierdarstellungen Pfauen un
'Tauben un das zweımal auftretende Motıvy ONn Kandelabern mıiıt brennenden Kerzen
kommen hınzu. Die Farbengebung 1st; nach AÄusweis der farbıgen Tafeln, w1e be1
den Mosaıken, ıne sehr leuchtende un der Krhaltungszustand ist; einNn ausgezeıich-
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neter. Die ın den Gräbern gemachten Münzfunde ermöglichen eine ungefähre Da-

tierung dieser vorläufig 1m Orient wohl eiNZIY dastehenden altchristlichen Friedhof-
anlage. Sıe gehört dem N des un! dem &. kein eINZIYES rTab dürfte 117

mehr hinzugekommen SEe1N.
Mıt dem fünften Kapıtel (S 110—143) kehrt ın eingehender

W ürdigung der kunstgeschichtlıchen Probleme, denen 1E uNns gegenüber-
stellt, der ın den beiıden ersten Kapıteln beschrıiebenen Hagıa Sophıa
selhst zurück. ach Prüfung der bısherigen, zwıschen dem und
dem ka schwankenden Annahmen über dıe Entstehungszeıt
derselhben werden ın vorsichtiger Abwägung aqaller iın Betracht kommen-
den Umstände zunächst. das un das Jh qls dıe Zeeıtgrenzen ET'-

wıesen, über die INa ach oben und unten mıt der Datierung des
Baues nıcht hinausgehen dürfe. IDR werden dıe beıden denselben auftf
eıne Prinzessın Sophıa AuSs der Famlılie Konstantıns Gr nd auf
Justinian zurückführenden (+estalten eıner Überlieferung gewürdıgt,
ıe a IS eine volkstümlich-nationale und eıne erstmals 1m 15463 be1
dem Hıstoriker Antonıius Bonfinıius auftretende hiterarısche Legende
bezeıchnet, un 1n treffender W eıse se1ne Bezıiehungen ZU

Kıirchenbau des inneren Kleinasıens einerseıts und ZUr romanıschen
Archıtektur des A hendlandes andererseıts ALS5 C gestellt. Das
Schlußkapıtel (S 144—162) bringt e1INn (+esamtbild der (x+eschichte des
Vionuments VOL und ge1t dem Kınzug des Islams in se1INeEe Mauern. Dıe
Zerstörung der (oemeterjalkırche des Jhs wırd ]1er miıt dem Kın-
falle der W estgoten 76—  9 dıejenıge des zweıten Baues mıt der
Kroberung der durch dıe Hunnen 1m 447 1n Verbindung
gebracht un als Entstehungszeıt der großen kreuzförmıgen Kuppel-
hasılıka jetz bestimmt das angesprochen, indessen für cdie irüh-
miıttelalterlichen Modifizierungen derselhben ıe V ermutung iırgend eINeEs
Zusammenhanges mıiıt der 1mMm 809 erfolgten bulgarıschen KEroberung
ausgesprochen wird.

Diıies es ist 1n em Grade plausıbel, daß 11a  - mi1t den Ansätzen a 1Is NC -
sicherten kunstgeschichtlichen aten wırd rechnen dürfen. Ich sehe dann ‚Der Q 11eTr-

dings nıcht e1N, cdie Justinian-  radıtıon 11L ın einer 1deenassozlatıon miıt der
konstantinopolitanischen Hagıa Sophıa begründet Se1ın un nıcht vielmehr TOLZ ıiıhres
elativ späten Auftauchens ınfach das KRıchtige treffen soll. In irgend iıne VOTWATitiSs
oder ruckwärts aıtf ıhre hauptstädtische Namensschwester führende Entwiıicklungs-
lınıe 1ä.6t siıch die Sofiotische Basılıka, auch WEe1ln S1e mı1t ıhr denselben kaiserlichen
Bauherrn gehabt en sollte, N1C einordnen. nTe kunstgeschichtliche ellung hat
} durchaus richtig präzısliert, indem er S1e 1n dıe zwıschen das binnenländische
Kleinasıen und das romaniısche Abendland einfügte. Dem letzteren noch näher
stehend a‚ ls irgend eın bısher bekannt gewordenes enkma. auf asıatıschem oden,
erscheınt s1ıe MÄir a Is e1n geradezu gylänzender Beleg für die KRıchtigkeit der VO  - TZYy-
yowskı Kleinasıen eIn Neuland der Kunstgeschichte 117 Z entwiıickelten (rse-
danken, denen zufolge das Quellgebiet der romanıschen aukuns des estens eiın
mehr orientalıscher , {S hellenı:istischer Kunstkreıs des Ostens 1St, der auch dem eigent-
lıch Byzantınischen der geit den agen OCAsSten (Glanzes 11 VOoN Kon-
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stantınopel ausgehenden uns gegenüber als ıne Unterschicht erscheıint,. Diesseits
wıe jenseı1ts des Bosporus hat einst das ist nunmehr mıiıt Häanden ZU oreifen 117
Inneren des Nordostkreises der Mittelmeerländer dieselhbe O1 der hellenıistischen
Basılıkenarchitektur ihrer Küstenzone gyrundverschiıedene W eıse frühchriıistliıchen Sa-
kralbaues geblüht. Konstantınopel haft naturgemäß VO:  - Hause AUS (L 1ın selner
ersten, Konstantiniıschen Kpoche WwWOo. hne jede besondere Lokalfärbung künstlerisch
w1e geographisch der Küstenzone angehört. Dıie oroße eklektische uns seiner
zweıten, nHarte notiort Justinmanıschen Epoche haft VOon seinem kleinasıatisch-balka-
nıschen Hinterlande wohl entscheıdende Anregungen empfangen, ıst; ‚.ber kaum mınder
uch dem syrisch-ägyptischen uUudOsStkreıs des Miıttelmeergebietes verpflichtet,

en dıie prachtvolle Pubhıkation der bulgarıschen Hagıa Sophıa
un ıhres miıt dem größten 'Teile der römıschen Katakomhbhen gleich-
altrıgen frühchrıistlichen (‘oemeterıums darf sıch ebenbürtig dıe ort-
SetZUNg des Bulletins der Bulgarıschen Archäologischen (+esellschaft
stellen, auf das WIT 351— 354 der Serıe dieser Zeitschrift erst-
mals hınzuweısen hatten Der vorlıegende drıtte and desselben ver-
teılt sich auf dıe Zzwel Jahre und 1915 W4S durch die für das
edie Bulgarenvolk teılweıse tıef schmerzlichen Wırren des doppelten
Balkankrıeges eıne LUr natürlıche Krklärung findet. Der Inhalt
ist. w]ıederum e1n überaus reiıcher, dıe Illustration dauernd eıne VOI'=

züglıche. Die chrıistlichen enkmälern gew1ıdmeten Aufsätze und Miıt-
tellungen anden bzw finden unten 208 1m Lateraturbericht uUuNnsSeTeTr

Zeitschrift ihre sorgfältige Notijerung. uch dieser Stelle möchte
ich wenıgstens autf den Freskenreichtum mıttelalterlicher bulgarıscher
Kırchen nachdrücklich hınweısen, VOL dem dıe Kırchen VONL Berende
(S 53 {f.), Belovo der Struma (S und BoJana be1 Sofha
(S 303 bedeutsame Beispiele geben Ks handelt sıch hıer (+e-
mäldeschmuck des un Jahrhs, dessen Naucre Beschreibung
nıcht drıngend &s gewünscht werden ann,

Ich mOchte be1ı dieser Gelegenheit CN, ob nıcht. be1ı Eınhaltung eiNer be-
stimmten TeC einfachen Methode das 1n W andmalereı:en und dann möglıchst
bald doch uch das (nur sehr einem leichten Untergang ausgesetzte) ın Ikonen der
orthodoxen, armeniıschen, syrıschen un! koptischen Kırchen des Ostens für die 1ıkono-
gyraphıische Forschung noch atente Materıial 1n orößerem Umfange un VOLr em
rascher, als dies bıslange geschıeht, erschlossen werden könnte Ich meine, Lließe
sich sehr WOoO. für ıne vorläufige Beschreibung selbst. der küunstlerisch wertvolleren
Erscheinungen und der oroßen Masse der ınge gegenuber SOar endgıltıg etiwa VO

Malerbuche des Berges Os ausgehen, indem 1UL unter Beigabe eiNeEs Sıtuatilons-
planes der einzelnen Kırche, auf den be1ı der natuüurlıch fordernden Angabe uber
iıhre räumliche Verteilung Bezug nehmen wäre, lediglıch dAhie Sujets der verschiıiede-

Darstellungen verzeichnet und Abweichungen der Darstellungs-
weılise Oln der 1 Malerbuche geforderten möglichst kurz notiert wurden. W as
spezlell dıe dem entstammenden Fresken der Kırche VO:  b Belovo anlangt,

IMIr angesichts der 1ın den Abb 3 DO E: gygebotenen Proben ın hohem Grade
ıhre CH stilıstische und 1ıkonographische Verwandtschafft: mıit denjeniıgen der Kreuz-
klosterkırche be1ı Jerusalem auf, die iıch MhKw. UEZ7a behandelt habe Ich
sehe hıer ıne wertvolle Bestätigung meıner (OT! 783 geäußerten Vermutung, dalß
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die Hieromonacho1 Maoses, Gregor10s Neophylos und (jerasımos Menas hbe1ı ıhrer VOIL

August 1643 hıs 5 Januar 1644 ausgeführten letzten Ausmalung des palästiınen-
sischen Ibererheıiligtums wesenhafi NUur MQie Arbeit eiNeTr m1t dankenswerter Ireue

Alten festhaltenden Restauration leisteten

Nachtragen möchte ich, daß auch ıunter den 1299 VOR Fılow
beschrıebenen un vorwıegend pPagahech ÄHTHUHN HAaMETHMULNLL HapoayHna
MYy3eNH (Monuments AnbQUES AU Musee Natıonal) sıch eINIKES Stand-
punkte der christlichen Archäologie und Kunstgeschicnte AUuS Nnter-
ESSsaNnte findet Direkt christlich sınd VOoO  b den miıtgeteilten Inschrıften
ıe Kpıtaphıen e1InNes Knaben „JSUubus Dafnıdvus“ (miıt dem Lapıcıden-
fehler „onoftto“ wohl SLA; ” neoftto ““) eines „ VW relqgrosus Burarıdus
presbyter“ un e1nes UU relLqroSus Leonvanus presbhyter“ 1n lateinıscher
und dasjen1ıge e]ıner Kwvortalıa (sıc!) ın griechıscher Sprache (No OL
ZW 16, S : 19) Eıner Beachtung emphehlt sıch ferner dıe
mıttelbar syrısche Kanonesarkaden erınnernde Gestaltung der p -

(Arabstele No e1Ner Aemıilıa Servanda (abgeb. S 12) un das
auf Zzwel anderen Paganch Funeraldenkmälern In verwandter Stelen-
form (No 4n S ( wıederkehrende Doppelmotiv VO  . Henkel-Kan-
tharus un W einranke mit. Trauben, während e]ınNe Darstellung, w1]ıe
1 e der Votivstein e1INes 'Tertianos 'Terti0s A Dionysos (No Z 33)
zeigt 1, ıuınter den (+esichtswıinkel der durch das Or der „Christ-
lichen Antıke“ bezeichneten Problemstellung CNS mıiıt eıner Fassung
des (zuten ırten zusammengehört, dıe ıtzend un tehend auf rÖMI1-
schen Katakombenifresken begegnet (Wılpert Malereıen Taf. 1192 s
L5T 178 un 3 bzw. 191 E) Be1 dem VON F q ls „CX-VOLO UNEC
deesse(?) nNcONNUE“ bezeichneten Relief e1ner Orans AUuS der ähe des
Klosters Batchkovo he1 Stanımaka, das dıe Kıchtigkeıit dıeser Bezeıich-
DUuNS vorausgesetzt gleichfalls unter ]enem Gesichtspunkt sehr bemerkens-
wert ware möchte Inal allerdings beinahe eher wıeder christlichen
harakter denken. Endlıch ist auch dıe ungewöhnlıche Wıdmung
4S ANCTO Amnollını“ der V otivstele No 15 18) e1INES L’etronıus Secundus
VO  S der christlichen Seıte. her nıcht unınteressant, Ma  S neben
S1e eıne der merkwürdigsten Stellen der kürzlich VOIL Keifzensterin
Z NtW. 60—90) bekannt emachten frühchrıistlichen „SChrıft
drejerle1 Früchten des christlichen JLiehbens“ hält, der 82)
heißt: „ eb W sımılıtudınem SANCTUS Ohristus.“

Dr DBAUMSTARK.

Eın weıteres Kxemplar derselben bıetet übriıgens ın Abh 82 (S 104) auch
0OPOW 1ın dem Auf{fsatz MarTepnaun AA IIDO Y YBAHC CEAHLETO „110AB-rpaza‘“ HDE Maxapa
(Materiaux de Ia statıon „Pod-grada“ DrES du vıllage Madara, arrond_d. de Choumen.

90——107)
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Römische Zahlen bezeichnen dıe ände, VOT denselben stehende arabısche cdie
Serien VOL Zeıitschriften. Be1 Büchern wırd das Krscheinungsjahr 11  — vermerkt,

von dem laufenden verschıeden ist. Der steht 1ın einem Tausch-
erhältnıs mi1t folgenden Zeitschriften: BbZ.,, B E EP  > (mit Einschluß des
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Herausgyebers in Achern (Grhgt. Baden) 1m Dienste der AaC drıngend Tbeten.
Auf olchen WwWo der Titel der betreffenden Zeitschrift, SOw1e die Band-, Jahres-
und Seıtenzahl jeweils gütigst vermerkt se1n.
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Sprachwissenschaf Semitische Sprachen Zur (teschichte des
semıtischen Ve bums vertrı Torczyneı 645 —659

Brockelmann erneut dort L 9279 ff geäußerten (+e-
danken Brockelmanns Syrısche Grammaltal mıb Paradıqmen L.te-
VAabur (’hrestomathıe und (7ossar 1st, drıtter Auflage (Berlin 1913
16 148 199 S} 1smondiıs Languae SYFTLAÜGCOE grammatıca et chresto-
mathıa CUM gloSSArLO vierter Auflage (Beıirut 087 S
erschıenen Eıne GGrammaltıca araba Ia INGUA letterarıa CON un

appendıce Sal Araletto WrınolnNO VOo  S Farına (Rom-Heidelberg 1919
3885 S ıst, abgesehen VOoORn dem autf Stumme beruhenden Anhang

EINE ıtahenısche Übersetzung der entsprechenden deutschen Arbeıt VO  S

Harder. Dıe Jüngsten FortsetzunNgen des BLV (LeLexıique Chre-
(eN) hbehandelnden zweıten 'Teiles VO  m’ ('‘heikho L%.?\)‘‚ M\J‚a‚d\
AT (Chrıistisanısme el Latterature AuUuant U Istam) M K 855
— 863, 919 —J21., X Vl 54, 129 156, 210—217, 9270—9289 haben
e Bezeichnungen für Kleidung, Schriuft und ebraäuche un dıe Kıgen-

ZU Gegenstand Koptisch Orthographie el (irammarıre (optes
betreffen dıe beachtenswerten Notes et PDFECCLSLONS von Amelineau
Sph AA 1442007 3() Bıblısche, patrıstische un: byzan
tinısche Gräazıität. Margolıis verfolgt JSL L 037 260 he mode
of EXPVESSUNG the Hebreuw - vn the (zreek Herxateuch mıt dem Kr-
gebnıs, daß zunehmend dıe klassısche Konstruktion auf osten der
Nachbildung der semıtischen en Eın 711 sammenfassen-
der UÜberhlick VOn Stocks würdigt NKZ AXI V 633 653 Das C

estamentlıche Grsechisch N Lachte der modernen Sprachfprschung Die
durch Kögel besorgte Auflage Vo (Iremers Bıblasch-theolog
W örterbuch der neutestamentlıchen ({r äzıtät umfaßt mı1t ıhreı 1efe-
VUN (Gotha 1913 den Stoff VO  u FPS hıs XANDOS
he fFollowship (X0LVOVLC) of cts 49 nd coqnate WOords erörtert
()arr Kxp 458 — 464 IDıie Bedeutung vOx< RO0YVOOLS der
Sprache Paulı steht he]1 Allo Versets K3 du chap SEL md Rom
(La QUESTLON de la predestrnatıon Adans U Eipibre WHÜX OMANS SP'L
VIL 263-—973 ede ber Phibpp de XOLUN handelt de
Zıwaan 1 'St. 1913 298— 301 Daß he1 christlichen
utoren den ınn vOn Verhärtung, Verstockung habe tut eE1Ne Note
Llexwographıque voOxn d’Ales RSE 395— 400 daı Kıne SYNiAX of
the Partıcıple of the Aynostolc athers the 'dıtıo Mınor of (Zebhardt-
Harnack-Zahn 1Cag0 1913 45 S hat Robınson Z V erfasser
Eın Programm VvONn Rostalskı (Myslowıtz 1913 16 S behandelt
Ihıe Sprache der griechıschen Paulusakten mal Berücksichtig ung ohrer
latemmnıschen Ubersetzung Durch Scham wırd Der Ontatwgebrauch bei
Klemens VUON Alerandrıen PAANECV sprach- und stalgeschichtlichen -
deutung untersucht (Ein Heitrag (zeschichte des Attızısmus der
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altchrıistlichen Lateratur. Paderborn 1913 XLV, 1892 S.) Beıträge
Z'UWV sprachlich-stilıstischen und rhetorıschen W ürdıgung des Orıgenes 671 _

brıingt eıne Dissertation vOL Borst (Freising 1913 93 S Sull’
orıqgıne del CONCETTO dr S  MN  8  Tn IN dı (T0vannNı (risostomo
verbreıtet sıch (lolombo Dk 437454 Eıne G(Grammaltık der byzan-
tinıschen (Ohronıken 1j1eferte Phalles (Göttingen 1913 X: V, 394 S
IIıe ÄUWEUTLXOL OpoL ÄELOUY, ÄUELY, OXKOPTLGELV werden durch Stepha-
nıdes N] 379 f verfolgt. Mıttel- un Neugriechisch: UÜber den
wrabonalen Nasal mM Griechischen, für dessen eımat Kleinasıen
Hält,; handelt Buturas 170—1 90 unter Berücksichtigung der Ver-

schıedensten modernen Dialekte Armenisch: Auf 1]‘1u z_mn(gb‘uü: Lb illL
(Dire klassısch-armenıische Sprache) bezıiehen sıch XN 719
CT O3 veröffentlichte Auszüge AUuS eInemM hslich vorlıiegenden größeren
Werke des selıgen 9,1 g12a0. Eın unl
(Armemnsches Dialektwörterbuch) (Tifls 1913 XX 1141 5.), das
rund dialektische Worte umfaßt, hat A.d) arıan, eın B E eg ung pulg erl
pun an.pnpl. qmpm.‘bm4m. ıCk Jou £IUIILII'[I— nLq_r‚_nu:„rm&ur'b hnulnllıkn
(Kliemnes W örterbuch der Eiechtschreiwbung , enthaltend ungeführ

000 Worte, Kegeln Eechtschreibung), VOoO  S dem eıne zweıte
neubearbeıtete und ergänzte Auflage (Tiflıs. 256 5.) vorlhliegt, hat
A belıan Z Verfasser. Von Meiıllet lıegt 945970
e]ıne Untersuchung DEe la COMPOSLILON anrmenıeEnN VOrL, während ET

ebenda 348 e1IN1ge HAypotheses quelques EMPYUNGS de ”’ar-
menıen A LabınN, dıe auf dıe eıt der römıschen Herrschaft ber
Kleinasıen und se1n Hınterland zurückgingen, un 3101 se1InNe Meı1-
Nunhng über Armenıen CSW äußert. Slavısche Sprachen: Vergleichende
Grammaltalkc der slavıschen Sprachen nenn sıch FKın praktıscher Behelf,
alle slavischen Sprachen IN Wort unNd Schrıft ZU verstehen, VO  u} Hruby
( Wıen-Lie1ipzıg, ohne ahr! 168 5.), der für se1ıne Zwecke sehr sach-
gemäßl ist, ber Slavısch (1)eUro, (J)ustro hat (Osten-Sacken

A D5—59, Sur Ia flexı0n des demonstratıfs slaves A

FEemının nLurıel el dual hat Meiıllet MSLP 439436 gehandelt.
FEın yrotobulgarısches Wort VM Altkırchenslavıischen wırd vonxn Paasonen
WuS N} 1453 besprochen, WOZU ebenda 144 e1iNn Nachtrag ZUWL

Obıgen VOLN Mıkkola hınzukommt. Um e]Ne Serbokroatische Grammaltıl
VO  S Corovic (Berlin-Leipzıg 1913 100 S wurde dıe Sammlung
(zöschen bereichert Zur Bezeichnung der serbokroatıschen Betonung
nımmt Resetar ASPh NN Stellung. VDer Anfang e1INer
Phonotogıe des (1öyzer Mittelkarstdzalektes (Eirster "Teil Vokalısmus.
ystes apıte VOoO  S Strekelj wurde ebenda 136—— 150 AUS dem
Nachlaß des Verfassers veröffentliıcht, indessen 6879 Chrıstianı
un Schulthess sıch Uber dıe Tteratıon SynNnonymen ıM Russischen
und IN anderen Sprachen verbreıten. ZUr F’rage nach der Herkunft
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des glagoltischen Alphabets äußert sıch Rahlfs V ST. XN ”85
1n einem der Annahme se1InNer A bstammung VvOL der griechischen
Mıinuskel ungünstigen Sınne. Soghdisch: Kür dıe sprachliche Krior-
schung der 1n Jüngster eıt ALUS Lucht getretenen Bruchstücke e1INES
christliıch-soghdischen Schrıifttums dürten die BA  '-U 1913 s
918 Manichaica veröffentlichten Beıträge ZUVY christlich-soghdischen
Grammaltal VO Salemann eINe grundlegende Bedeutung beanspruchen.

Georgısch: Unter dem Obertitel Kaukasısche Sprachen behandelt
ınkler Mn VIL 2045 Ie Zahlwörter der kaukasıschen Sprachen
un IDe yersönlıchen Fiürwörter der kaukasıschen Sprachen, Zn

diesen Beispielen die tıefe Zusammengehörigkeit der beıden Haupt-
STUPPEN derselben erhärten. ber Kaukasısches ist außerdem ork
OlLız XN 385 ff vergleichen. Kluge hat XAALVE 211
1' seINE Arbeit über Ie ındogermanıschen Lehnwörter M (7e0r-
gıschen durch dıe Zusammenstellung der altgriechıschen un gEMEIN-
grıechıschen fortgesetzt un Mn NI 46—63 auft (+rund Vvomn 1ıhm 1
Sommer 1919 1n N owo-Ssenakı, (+0uvernement Kutarıs, gemachter Auf-

Marr 1eßnahmen Deiträge ZUNV Mıingrelischen Grammaltık gehefert.
VONn se1InNeN Untersuchungen ber HDHOETHYECKIE „JIEeMCHT I H3bIKAX’h
ApMeHLd (Les elements Japhetıiques dans les lanques de ’ Armenıe) einNe
sıehte Kortsetzung erscheıinen, nachdem ebenda 1913 789 3AaNM-
CTBOBAH1LE YUCIHTEILHBIX'’L AD‘ETHYECKHX'L (Un CHS d’emprunt
des NOWMS de nombre ANS les Langues Japhetıques) behandelt
Nubisch: Be1 Graffith he Nubıan "V’erxts of Christian Per10d (v  ol
unten 195) wırd 68— 85 "T’he Language of the EXTS zusammenfassend
dargestellt un B1 qls Inder e1Nn voliständıges W örterbuch der-
selhben geboten

Orts- und Völkerkunde, kKulturgeschichte, ore
Kartographie: Kıne (Jarte du. bassım du Yechal Irmaqg

Parıs-Konstantinopel1913) hat de Jerphanıon bearbeıtet Phılıpp-
SONS T’opogranhische Karte des Westlichen Kleinasıens 300.000
(+0tha ıst. mıt der un umfassenden Lieferung 5 voll-
ständıe geworden. ber IDae Arbeiıten des Rumünıschen Mılıtärgeogra-
Yhıschen Institus auft kartographischem (+ebiete hberichtet Haardt
M 1il X 175 Eın Bericht ZUNV Routenkarte VvON Mossul nach Wan
wırd ebenda 129 durch Bachmann erstattet. Reisebeschreil-
bungen, Geographische Schilderungen: Von ohb Fıs 6r Maıttelmeer-
hılder. (7esammelte Abhandlungen Kunde der Mittelmeerländer E71'-
schıen eiNe Zweirte Auflage besorgt ÜON Kühl (Leipzıg-Berlin 1913
VE 479 S Zusammenfassend schildert Das Miıttelmeergebiet, SCINE
geogranhısche und seIne kulturelle Fagenart e1INn schönes uch VO  w

Phiılıppson (Leipzig - Berlin. X 256 S., 15 BAl Impressvon
vıcord2 dr VLAGL: Oriente hat Marın1ı nunmehr auch 1n Buchform
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(Kom 1913 Z 193 S., Bar) herausgegeben. T’he Near Kast
Dalmatıa, Greece, Constantınopke schıildert Hıchens (London 1913
08 8) Albanıa en eenn stor1CL, etnografict , Lopogranphicı VO  S

Bargını (Kom 1913 S DE Gegenstand. Kıne KFahrt Adurch
das si.dwestliche Montenegro 19192 schıldert Pirerovsky DR  ® MC MN
315—320, A AA Daurch T’hrakıen ach Bulgarıen führt Kıne Wan-
erung Bosporus ZUT Donau, ıe ebenda 64—70, Z VO  >

Bıeber beschrıeben wırd. NÜVE l)  YmMPe el le Taygete betitelt Melot
se1INE griechischen Reiseerinnerungen (Parıs 1913 309 5.) Wwavers
les vılayets de ” Asıe Mineure geleıtet Cortiıer BSG HN 9833 den
JLeser. Neben (enn MONOGT AfLCL sull 180la dn 120 vox Barbarıch
SGL1I 1LE tCItt: weıter ach Südosten - führend, das Kr-
ınnerungen der Kreuzfahrerzeıt nachgehende uch VO  — de Kergorlay
S01r d’enonee, N Chypre, Rhodes (Parıs 1913 3929 S Waıth the
USSLAN WOrIMS O Jerusalem geleıitet (}raham (Liondon 191 316 S
Von e1iInem Viaggro IN terra Santa VO  5 Bovet hegt dıie Seconda edıizıone

Von Kühtreıbers lehr-ıtalıana (Florenz 1913 199 S VOTL,

reichem Beraicht ber MEINE Reısen ın Palästına ıM AaANre 1912
schıen DPV. A V jrl  a eın HKrster cnl a |m schildert
1n se1ınem Jahresbericht des deutschen evangelıschen Instatuts für: Alter-
vumswıssenschaft des heiılıgen Landes TÜr das Arbeitspahr 1912 /15
P]b 1036 die ın Judäa unternommenen Ausflüge und 3675
dıe Zeltreıise desselben, dıe durch Samarıa un (+alıläa bıs ZU Hermon
un durch das Haurangebiet un durch das nördlıche Ostjordanland
zurück führte Von Schumacher Unsere Arbeıten IM Osthordanliande
ist DEPMV: AAA AD Za e1INEe weıtere Hortsetzung erschienen.
Entsprechend wurde VON Jennings-Bramley dıe Studıe he Bedouin
of the Sinartıc Penmsula PE  — 1913 34—:38, 1022624 weıtergeführt.

Dunkels Beobachtungen her (relegenheıt eiNner Reıse ZUWM Sinar
658 — 661 reıiht sich das uch VO  - Ubach E Sinas. Vıage

DEr PArabıa Hetren cercanit les nehades SYAE: (2 abrıl— 8& MALY
(Barcelona 1913 A LL 367 S Une 1usıte (l e de raye 1m
Busen VvOoOn Akaba wırd durch Dayvıgnac 588 — 596
ziehend geschildert. En Syrıe el CN Mesopotamıe bewegte sich dıe
Studienreise des Prinzen Sıxtus VW Bourb Ö  9 auf dıe sıch dessen

CL 11416 1130} GCLEH 876—904 erschjlenenen Notes d’exYlo-
ratıon beziehen. Unter dem Thtel Am FE/uphrat (Der Bardädı
bıetet Banse BA  Q XN 529— 535 e]ıne Kortsetzung se1Ner 1106S0-

potamıschen Reiseschilderungen un Keıisebeobachtungen. Seine VOT1'-

dienstliche Arbeıt y sb (Une PXCUFSION "T’our ‘Abdın)
hat Armale M N 835-— 854 nde geführt. Kın Buch VONn Anı
naratone In Abıssınıa erschıen CON urefazıone da erd Martın1ı

Una gita IN Erıtrea wurde vOoOn(Rom 1913 516 Taf.).
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Stanga (Mailand 1913 333 S beschrieben. Physikalısche (jeo-
oraphıe, FKFlora un Fauna, Wiırtschaftsleben: Von e]ıner schönen, geme1INVer-
ständlıch gehaltenen Arbeıt vOn Schwöbel über Ie Landesnatur
Palästınas hegt eın Kirster enl (Leıipzıg. 56 Das and der
Bıbel VOL In PEE: 1913 bhıetet asterman 199...210% eın
SUMMAYY of the Observations ON the Rıse And. KFall of the Level of the
Dead Sea 1900-—13 und 49 1 197 KHortsetzungen se1ner regelmäßıgen
Dead Sea ODbservabıons, während 45 aM a eıne showing the
Amount of Raın whıich fell IN Jaffa durıng the ast "T'en SCASONS,

LO TTT F un -O2; EZW. 208 Datzı tahellarısch 11-

gestellte Meteorotogıcal Observations aken IN the City of Jerusalem
AUS den 3 1911 und 191 vorlegt. hber dıe Erdbebenkatastrophe ın
Nordbulgarıen VO unı 1913 un: die VO iıhr angerichteten NOr
wüstungen berichtet Meınhard DR  Q KD i 7 unter Rück-
sichtnahme auf {irühere seIsmIıSCheE Erschütterungen der Ralkanhalb-
insel. u ”  ya Vogelnamen UVON Paliästına und Syrıen“, der 1
vorigen Jahrgang dıeser Zeıitschrift 361 regıstrıerten Arbeıt, brıngt
Dalman DP V. RM 59 {f. Nachträge auf Grund von ach-
weısen des Schmitz. Der letztere selhst behandelt
255064 dıe Oiseaunx V’ÜPUGCES nNOCtuUNES de Palestine und C
0029 Dre Tag-Baubvögel Palästınas, eın Gegenstand, mıt dem BT

sıch auch XNMVI 901— 908 unter dem Atel A yl z abuuls
(Les Fanaces dreurnes Patestne) beschäftigt. Der Luchs Palästınas
wırd voxn einem Ungenannten A 13 210 besprochen. ZUV Ver-
kehrsgeogranhre Palästınas macht ch NX
53 b wertvolle Bemerkungen unter dem kartographischen (+esichts-
punkte. Wartschaftliche Nachrıichten AUuUS Rumänıien und VOo Balkan
enthält dıe MN ABı 141, 165—17/1, 188 Palästina
un dıe heilıgen Stäatten: Von dem (/ommemoratorıum de (/aAsıs De: Vel
Monasteruis hıetet, W atson PE  H 1913 93-—33 eine kommentierte
englısche Übersetzung. Dressalire begleıtet AAA 1}90 143 autf
(4rund ein1ger W allfahrtsberichte des IT Jahrhs 1mM (+eiste Les
pelermages d’autrefors "Terre Sarnte. Streiflichter IN dre Topographie
des en Jerusalem hat Hänsler NVAJA 202—210, K

Von dem oroßen Jerusalem-Werke der Domiainı-Werfen begonnen.
kaner, auf das 1m vorıgen Jahrgang dieser Zeitschrift 179 erstmals
hınzuweısen WAarL, hegen dıe Aena Vapıtolenda, Le Sarnt-Sepulcre et le
Mont des Olimers behandelnden KFascıcules et des VO  S Vıncent
geme1nsam mıt A bel bearbeıteten "T’ome SeCoNnNd.: Jerusalem nouvelle
(Parıs. 449 S., 43 Taf.) VOr,: Die wundervolle Publikatıon
wırd 1n tunliıchster Bälde näher besprochen werden. Das (+leiche gilt
vVvOoxNn eıiner zweıten, aum mınder bedeutsamen Arbeıt derselben Verfasser:
Bethleem. TL sanctuarre de la Natıviıte (Parıs. XL 216 9 Taf.)
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In hnhöchst besonnener und umsıchtiger W eıse und mıt eınem der cht-
heıt der tradıtionellen Heiigen Stätten alles eher als ungünstigen KEr-
gebn1s handelt. spezıell über (Tolgotha und das vab OChrısti Dalman
F9b L5 Dıe VO ıhm ebenso olatt als vOoOn Vıncent un
bel abgewıesene 'T ’heorıie Heıisenbergs über dıe Lage voOxn Tab un
Basılıka 1mMm Rahmen der Konstantinsbauten bekämpft ferner Baum-
stark In e1ınem V ortrag über Ie konstantınıschen Bauten
7ab IN Jerusalem, F’ünf Vorträge DvO  S der Generalversammlung (der
G örres-Gesellschaft) A Aschaffenburg (Köln 1913 S.); I8 Z
Seıine :{  INE RBevısıon der F'rage bezüglıch des Sanktuariums der Steini-
JUNG des hl Stephanus durchführende Studıie 1at eıdet HL X11
193901 fortgesetzt. Idıe Übersetzung des betreffenden Ahbschniıttes
e1INEsS druckfertigen arabıschen Buches ber dıe (+eschichte VOoONn Naza-
reth ist, der Aufsatz vonx Mansur „M’he Vargan's Fountamn“, Nazaret
PE  23 1913 14922153 Bıirch sucht ebenda 36 A0 (beah Aat Adasch,
Was Masterman veranlaßte, dıe beiıden für das (beah Sauls VOI'-

geschlagenen Lokalıtäten. ell el-F'ül aAnd. hurbet ‘Adasch, aufzusuchen,
eın Besuch, über den er A 139222537 berichtet. Fn Besuch IN
Tabgha W See (+enesareth wırd dagegen 9933 voxn
eınem hebevoll geschildert. Hıstorische TLopographie außerhalb
Palästinas: Melıopulos handelt DA . 451— 458 Ilept LLavteıyiou,
e1Ne auf der qas1atıschen Seıte der Propontis gelegene Vorstadt Kon-
stantınopels, deren (+eschichte un ıhre VOL allem eplgraphischen
Denkmäler. Lampros bıetet, N Hm 199 e1Ne Notiz ber das 1n
dem Schreıben des Papstes Innocenz I1 den lateinıschen Krz-
bıschof (+erard VvOoOxn en erwähnte Curtomonaster, ÄWPLOLOVAGTNDL
un ebenda 199 unt_g3r Beıfügung einer eigenen Schlußbemerkung
dıe Publikation e1ıner Außerung Hıller G(Färtrıngens über 'EAAhnN-
YLXAL TOTWVULLAL. Marquart behandelt X VE 41—52, 106
17 Südarmenıen und dıe Tiagrisquellen nach griechischen UN AVY -
bıschen CTeographen. Kthnographie: Umfassende Beiträge ZUNV Anthro-
DOoLOqLE UÜON Kreta, denen er das Mater1al auf SeINeEeTr als Vertreter
der Berliner Universität unternommenen Heıse ZU Athener. Universi-
tätsjubıuläum sammelte, hat Luschan NX 307 —393 VOI'-
öffentlicht. Schweninger bhıetet PM j D 116 f. eıne Übersicht über
Die Bevölkerung IN OoSsnNıEN und dery Herzegowina nach der Konfession
ach der Züählung VON Oktober 1910 ber Rumanıa nd Her
Ambıitions handelt Moore NGM AUXAENV. 57—1 über Le pPeupte
ANnmeENIEN, SON PASSE, culture, SON AvenNLT eınNe Broschüre von T’scho-
banıan (Parıs 913 5 —u ylrn L4n ba hay II.WLUIILer
(Dre Armenier IN der Provinz VON Nıkomedren) behandeln llL.unl„ll:
Znnn [Ffch 1Lb2$°méuu‚ 11m4m7: gnLälué?lh["llL Bı _gluplnl'um[_ (Studien mıt StTaA-
tistischen Verzeichnissen nd Karte) VO  — GÜFasapıan (Bardızak 1913

ÖRIENS ÜCHRISTIANUS, Neue Serje
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314. S Kulturgeschichte: Dieterıch würdıgt Hl 535— 547 unter

etonung des wesenhaft orjientalischen harakters der byzantiniıschen
ultur Das mittelalterliche nd moderne (Ar7rechentum ın kulturpolitischer
Betrachtung. Be1 Hartmann FEın Kaypıtel spätantıken und fFrüh-
mittelalterlıchen Staat (Stuttgart 1913 ” S werden scharf dıe
Unterschiede spezıell des byzantınıschen un des abendländisch-mittel-
alterlichen Staatsgedankens herausgearbeıtet. CTpaHHMna N93'’b KYITYP-
HOM ANCTOPLM BusaHTLIM (Eimne Seıte A/US der Kulturgeschichte ByYzanz)
wırd dem wissenschaftlıchen Aufschwung des 11 Jahrhs. durch
ÖGI‘IIOUSOV (Charkov 1913 16 S 1 Gegensatz landläufigen
Vorurteilen e1ıner gerechteren W ürdigung empfohlen. ber M XAL
YewpYOoL TNS Bsescahıae XATtTO TNV Tovpxoxpatiayv Anı T Bageı LOTOPLXOV
nNYOV hat e1Nn Buch VOoO  S Tsopotos Volo 19192 } 273 S.), ber
Ta &V Katpo Zyohesıa TWDV LiatprapyOv "AlhsEavöpestas &rn Tovupxoxpatias

Seine BetrachtungenKallımachos EPh X3 289— 304 gehandelt.
über he Immovable KEvast setzte Baldensperger PE  — 1913 124
— 132, SE1INE och ımmer HUL dıe älteste eıt angehenden Beıträge

Kulturgeschichte Palästınas änsler N 11 213— 9218 fort.
N wln Fı fulı&ny.p ;wdluuunu‘bln (Dre Mahle und dre Schmäuse
ber en alten Armemern) erfuhren durch Hatzunı (Venedig 19192
504 eıne archäologisch-lnguistische Untersuchung auf Grund a
druckten un hslıchen Materı1als. Der Jubiläumsartıkel VvVo  S %A
ber Sl Y} (Deux ((entenaıres Armenmens) X V E 48 — 58
beschäftigt sıch mıt der Entstehungsgeschichte der armenıschen Schrift
und den Anfängen e1InNes armenıschen Buchdruckes. W ıe Das 'ost-
EeSECN IN Palästına sıch gegenwärtig gestaltet, wırd durch Schmitz

2999 geschildert. Folklore : In dem ersten Stück eıner
Serıe vOoxn "Epesuvaı TEDL TNS SAAÄNVLANG AaOypaALAS XOATA TOLE LEGOUS AL@OVAC
werden durch Kugeas Lg 236-—9267{ SYy TOLG SyOALOLG TOUV Ap  S  r  Üa
Aadoypo.OLxXaL EL  NS  S ALS Laucht ZEZOSECN. Griechische Saıtten und (1e-
rauche auf Cypern hat Ohnefalsch-Rıchter mıt Berücksichtigung VvoON

Naturkunde und. Volkswurtschaft, SOUWNLE der Kortschratte unter englıscher
Herrschaft dargestellt (Berlin 1913 X HT: 369 S, S() Tal): Aus
wertvollen Bemerkungen ZU den en kleinmasıatıschen Sprachen n.d
Mythen Vvox Carolıdıs (Straßburg 1913 215 5.) sınd besonders dıe
Ausführungen über e1N teıls miıt ' ”’heodoros Tıron, teıls mıt ‚JJohannes
dem 'T'äufer ın Zusammenhang gebräachtes Frühlingsfest hervorzuheben.
Beı ostow ÄYIT'DTB ] ’epmahHa O’BICapYTE (Le CU. de (herman
chez les Bulgares) SARB ıL 108— 121 stehen eıne den alten A donıen
äühnliche Heıer, dıe 1n trockenen Sommern ZULT KErfiehung VvVOoO  S KRegen
immer seltener durch Landleute Bulgarıens vOoTgENOMMEN wırd, un
verwandte Volksbräuche Ser bıens, Rumänıiens un Rußlands ın rage.
Dıe Kenntnıis des neugriechıschen Sprichwörterschatzes fördert eıne
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ZuuwBohn StSs RADOLLLAG VO  e Xanthudides ChrkK. 1OTa128
IDar Proverbes Amoptens mMAaC Grebaut RO  C XX 98 ff. Ör1g1-
naltext und Übersetzung bekannt. Hessıische Hausinschriften und
byzantınısche Rätsel e61seN ach Hepding HBVk X I1 161189
bemerkenswerte Berührungspunkte auf. Ih:e Rätsel des (/oder (uma-

hat Nemeth M6 B608 Revısıon der Bang-
schen Übersetzung eingehend Nneu behandelt Ie Kunst der Volks-
erzählung her palästınıschen Bauern wırd durch Schmidt Pjb
133 154. Beispıelen hübsch iıllustriert dıe er be1 den Fellachen
VOoO  > Bi SQl sammelte Unte1r dem 'Titel Le Cyclope o1bht Nıppgen
R'TP AA X 49 ff e1nNne ersıon albanaıse du mythe de Polypheme he-
kannt, der TEl (+eistliıche dıe Stelle des Üdysseus un SeCc1INeTr (+e-
ährten vertreten Daressy vergleicht BLE Xi 153 1692 auf e1INe
Reihe nächstverwandter Predicthons ANCAENNES et modernes hın
altägyptischen Kalender AuSs der eıt Ramses 11 un modernen
koptischen Almanach mıteinander

111 ((eschichte Quellenkunde 'T’urner 1at J'TSt A 161
AL dıe (/anons attrıbuted LO the (ouncıl of Constantınonle 581
together wıth the WUAMES of the bishops Jrom 1wWO Patmos MSS POB
PO  fi ediert un die Reijhe der Bıschofssitze uıunter Vergleıich andereı
Quellen W16 der lateinıschen un syrıschen Übersetzung eingehend be-
sprochen Von Masperos Veröffentlichung der Papyrus JVECS d’enoque
byzantıne des Kaıurenser useums siınd sıch die FHaszıkel WL des
"T’ome (Kairo 1911 13 263 Taf.) gefolgt (+leichfalls
der Hauptsache (Nr 37 ö1) der byzantınıschen eıt entstammt das
he]l Kalbfleisch Papyrı Jandanae Fasc SEL vVvon Spohr bearbeitete
Materijal VO  b Instrumenta Graeca nublıca et PYLWALA (Pars DYUMA Leipzig
1913 7{5 123) Nur e1Ne CINZ196 Nummer gehört dagegen der-
selhben sıeben Kolumnen füllenden Jahresabrechnung ber
dıe Steuern Dorfes be]l Meyer Griechische Papyrusurkunden
der Hamburger Stadtbibliothek: and Heft (beipzıg Berlıin 1913

101 209 L af.) Eın wertvolles Supplement U:  &Q de
T’headelphie bıetet Jougnet den Melanges Cagnat (Parıs 1912)
407— 418 öchst dankenswert sınd weıterhın ZWEL weıtausschauende
papyruskundliche Unternehmungen VO  an Preisigke e11N Sammelbuch
griechischer Urkunden AUÜUS Agymnten, bestimmt dıe vereinzelt oder
kleineren Sammlungen publizıerten Dokumente bequem 1N-
zustellen, un e1Ne Berıchtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden
AUS Agypten, dıe e1Ne Sammlung der bereıits veröftfentliıchten eE1N-

schlägigen Berichtigungen und Krgänzungen zahlreiche weıtere
dem Herausgeber VvOoOxn Fachgenossen ZUTC Verfügung gestellte bereichert
Von dem ersteren sınd Heft un (Straßburg 1913 1-—256),
VOoOnNn der 1  etzteren 1st Heft (Straßburg 1913 100 erschıjenen

12*
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Beachtenswerte Textverbesserungen Stellen T(DV SAÄNVLADV ATOLTEU-
pU.)V hıetet, auch Kukules Bz 4714503 I” Eqgypte Romame be-
titelt sıch e1N Recueıl des ermes technıques yelatıfs WUÜNRN ınstitutıons
noltıques et admınıstratives de ’ Eqynte omaıne SUMN d’un cChorg de
LEXLECS PAPYyrologıq ueS von Hohlweın (Brüssel 19192 AVIE: 6923 S
Er faßt gleich einer Dissertation VO  S Zehetmailır DEe anppellatıonıdbus
honorıficıs IN DAPYTLS r AeCLS obınis (Marburg 19192 63 S auch dıe
byzantınısche Empoche 1Ns Auge. ell handelt AA 395
O ber atıng (H!ause under Heraclvus, die 1n zahlreichen Be1-
spıelen. nachgewıesen un sorgfältig 3„U.f dıe einzelnen V arıanten des
Ausdrucks hın verfolgt wırd, un 399 der Hand zweıer Papyrı
des Brıtish Museum über An Oath Formula of the 7ab Perıod IN

KEıne Note SUÜUT Macaıre le Pelecete VONXn Van den oOrSsEgypi.
A A 2103 weıst auf den hıstorıschen Quellenwert drejer

ıh gerichteten Briefe des ' *’heodoros Studıites (Migne X3
110 hın Durch iıhre Anspielungen auft Kreignıisse der Zeitgeschichte
interessante Stellen AUuS dem Briefwechsel des KEustathıos und Michael
Akommuatos werden durch Dräseke NK  N XD 485-— 502 mitgeteılt
und .besprochen. Eıne Sammlung von Formuları notarıl anedıtz dell
eta hızantına hat Ferrarı AuSs eıner vatıkanıschen Hs des 13 Jarhs

ME 1 AT 2A1S Incht TEZOSECN., Rub1i6 L;:luch hıetet,
Bz 997— 398 AUS den Staatsarchıyen. VoO  — Venedig un Palermo
e1Ne 13 Nummern umfassende (ollechon Ade documents yelatıfs ”’hastorwe
de Ian Ile A Athenes pendant la domıimnatıon catalane des Jahrhs.
KEıne treffliche Auswahl VOoO  S Urkunden und Akten KFr akademısche
Ubungen zusammengestellt VON Brandı (Lieipzig 1913 NR 119 S
enthält. eıner griechisch-lateinischen Privılegienbestätigung des Paläo-
logen ‚JJohannes für dıe Kaufleute voxL Narbonne auch eıne byzan-
tıinısche Kaliserurkunde. Skeptische Ansıchten ber dıe altesten Quellen
der russischen Kırchengeschichte entwıckelt Prıselkor ABOHB
HAYAIbBHOM MCTOPIM KiıesBo-IleuepcKaro MOHACTbBIDA (Athanasıus IN der
ursprünglıchen (zeschichte des Kıewer Höhlenklosters IRSL 19192 1411
186—197 Im N Hm hat Liampros 948-— 957 den lateınıschen
Vext der merkwürdıgen "I1nayvvoo Iahatohoyou EXYWPNILS TV UL
TNS BUCavVtLAKNS QÜTOXPATOPLAGS ÖLXALWLLATOV SLC TOVY Baoıhsa N  S) P’ahhias
Kapolov edıiert un besprochen, 258— 9275 nach der . noch AUuS der
Lebenszeıt des Verfassers stammenden Hs Parıs. GTr 1299 des 15 Jahrhs.
eıne 'Eravexdiooıc STLOTOÄMYV TOUL WNTDOTOÄLTOU Osowavous geboten, 113
196 QUS e1ıner Madrıder Hs e1INeE '’ErıotohN LLiov B/ TOOS "AXs5avöpov
“ Aodynv TEL KATAANVEWS TNS “I1wßpov un 349 e1n >0vVoÖLXOV oLyLÄALOV
TOU TATPLANYOU ZULEWV VvOom 1484 herausgegeben. Ebenda weıst er

014 autf eın "Ay£xdortov TENL Kümrpov E0YOV TOLD | 8@wWpYLOV BovugtpWYVLOU
hın, das In Ä1ner Hs des Brıtish Museum e1ner iıtahenısch a h-
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gefaßten „Informatione Isola A Uypro q,| Sign. Pıero Podocatharo“
vorliegt, teılt dıe ıhm Predell: gewordene Auskunft über
"Eyypooa TEL ZKupou SV TOLG ÜDYELOLG Bzvetiac miıt, publiziert 135
eiIn l DAa SLYLAALOÖES TNS ©  LEPDAS WOYNS Kootyvitins VO 1544 un
399398 Mnrtoowavous KpttotouAou 800 Armictohkaı S  vy2X%007T0OL TDO L’onyo-
DLOV KOvVEXXLOYV, denen der erste VO 6923 datıert ıst, während
195 dem Kayvoviopöc TV TOOLKOV ELG Arauxußetlı TNS Hreipovu eın
Zollreglement des Jahrhs. vOoOn ıhm bekannt gemacht un he-
sprochen wıird. W ertvolle IIaMATHHEH ICDBbIX’b AT DO-
OpPAAYECTBA (Urkunden eN ersten Jahren des russıschen Altrıtualis-
NWUS) wurden von Barskov (Petersburg 1911 XANVE 4926 D, 11 Taf.)
vorgelegt. Dıie AaNONYME Publikatıon vOoOn Relazıon ettere über O
Missıone der ONACT Basılıanı d Ttalıa IN Albanıa wurde RO V 20)9
zr fortgeführt. Von Burdumakes ChrK 467—506 publizıerte
Kontıxa SuLBOAGLOA &x ÜnS Tovpxoxoatiac entstammen den 1713
hıs 1733 ‘1n vONn Konstantınıdes Ph A 381 TOUL ‘ Apyetiovu
TNG SV Tepysotn “EAiANvLCNS KotyOtNTOG miıtgeteiulter Brıef Lragt das
atum 7892 X@ÖLE TNSs ’UpdoS6E0v Exuhnotas “ Avöpov XAL 2.0p00,
dessen eingehende Beschreibung durch Beös VVr CV44 208946 eiNe
schätzenswerte 20wB0AN \p  n TNV EKKAÄNGLAGTLANV Totopiay TV KouxlAdömv
darstellt, enthält Urkunden des und beginnenden Jahrhs. AÄAUus-
schlıeßlıch dem letzteren gehören Aie ın den beıden Jüngsten Fort-
setzungen der Serı1e KB CLE 24( —261, 434 —— 449 VO  un Petrakakes
erschlossenen Ne£aı nNyaL TV ÜEOLOV TOU "Aytov "Op0ovs A& Die In den
8 191.2 un 1913 ErSANSCHCN Attı Aella S. Sede P P’erezuone del
Vescovato Ruteno nel (anadä sind miıt eıner kurzen Erläu-
terung N4 189 —198 abgedruckt. ZUV HKdıtıon anrmenıscher Ur-
kunden ist Ferhat N A Z vergleichen. Endlich wurde VON

Lanteraturdenkmälern des Mittelalters durch Hagenmeyer e1IN qals
Quelle ZUEF (zeschıchte der Kreuzzüge und des Könlgreichs J erusalem
ın erster ILunıe stehendes Fulcher, (arnotensıs hıstor2a Hıerosoly-
mıtana (1095—1127) annt Erläuterungen und enem Anhang heraus-
gegeben (Heıidelberg 1913 A, 915 S Allgememne un Profan-
geschichte: Die Hochflut durch das Konstantınsjubiläum hervorgerufener
Veröffentlichungen, deren wenıgstens teılweıse auch A dıeser Stelle
gedacht werden muß, hat naturgemäl) hıs Z Ende des Jubeljahres,
ıE über dasselbe hınaus angehalten. So würdıgte Federer StML
IA XX 0843 1 allgemeınen Konstantıns Großen Verdienste
UM das Christentum, während Schrıjnen ber Konstantyn dAe (zr00te
eN ret edakt VvUAUN Mılaan (Utrecht 1913 S handelte Les 0V1-
qines rehgqreuses de Constcmtin sucht aurıce Zn
aufzuhellen. Tn EONVENSLONE relhqroNne dn Costantıno hbehandelt Goggıa
S 1 3, 11Z Le SPLEGAZLONN naturalıstiche Aell‘ APPANLZLONE della
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CV’OGE ({ Costantıno werden VOoO Savıo 1913 141 B geprüft.
In der hıer bekämpften Rıchtung bewegt sıch auch SCHTÖTS;

Konstantıns des Großen Kreuzerscheimmung, der eT Kıne kratısche
Untersuchung onn 1913 S wıdmet, qls Halluzınation hbe-
trachten mussen glaubt. WOgSCSCH ıllems ın eınem Artıkel über
Konstantıns des G(roßen Kreuzerscheimung XN 204007 1m
allgemeınen Stellung nımmt, während Höller ebenda 357 spezıell
Das Zeugnis des hl Martyrers Artemius FÜr Are Realıtät der Kon-
stantınıschen Kreuzerscheimung anruft. Eın Vortrag VON W ılpert
Fünf Vorträge der (7eneralversammlung (der Görres-Gesellschaft)
ZU Aschaffenburg (s ohben S 177) D17 behandelt Vasıon und Labarum
Konstantıns . (1 ımM IC der (zeschichte und Archäotogte. VAN et7-
erem sınd ferner dıe Ausführungen Vo Mını Intorno al Labaro
RE 1913 267—273, vOoOn Pıloux de Maduere PFOPOS du Labarum
de Constantın ebenda QTBLL 7 und VO  S Scaglıa über abaro dı
(ostantıno 26—38 Zı vergleichen, La preparazıone Storv1CO-
o_1_wmle Aell' edatto costantınıano untersucht (+0rla DE DL
ber Ie Anerkennung der chrastlichen Kırche VON Seriten des römaıschen
Staates unter Konstantın Adem Großen handelt 1m allgemeınen Schnyder
Jahresbericht der kantonalen höheren Lehranstalten IN UWZErNN FÜr AS
Schulahr Beilagen. (Luzern 1913,; 69—105), spezıell
über Das angeblache Toleranzedakt Konstantıns VvON GQ mıt Beıträgen

Marländer Konstitutzon Bıhlmeyer LQs XN 6510 Die
letztere anlangend se1en ferner allgemeıneren Krörterungen dıe Auf-
Sätze ber LT/editto da Maılano von (4+allı 30—73, S
de ’ WHdat de Mılan von Martroye Ad- A un eıne
Programmabhandlung VONn edved über Das Fidakt Maırltand unNd
seınNe Bedeutung (Marburg 1913 namhaft gemacht. La fonte

IR gruridica Kdıtto dı Mılano heleuchtet. Ferugı VI 13—40,
während Nogara 4381957 T/ edatto da (ostantıno In ınla
yelhqgrosa yolatıca Adel QUANTO 8eC0l0 dell‘ umpero 1Ns Auge faßt, Eınem
nıcht ın aller W egen leichten Prohblem trıtt Passırvıch 1913 Z
129—1453, 385—409, 677601 mıiıt Untersuchungen über (/ostantıno
Magno Ia moralıta erıistana näher. Solche VO  S Bernaregg1 ber
(ostantıno ımperatore yonNtefıce MASSTMO un H6 madre dr (/ostantıno
S 25(—2593, eZW. 2571968 sınd gleichfalls auch VvOm Stand-
punkte des christlichen ()stens AUuUS nıcht übersehen. Lia venZıL0NeE
dı (7rulrano l’apostata all edatto da (Vostantıno wırd ebenda 158778
durch 11 gewürdigt. Von Kulakovskijs YNecTopla BnsaHTtıyn
(Geschichte (0) ByYzanz) lıegt eıne verbesserte un leicht vermehrte
Neuauflage des der eıt vOn 395— 518 gewıdmeten Bandes (Kıev
1913N 559 S VO.  H Beı1 Hahn Das K arsertum (Leipzıg 1913
114 S.) werden 1mMm Kapıtel reffend dıe Kıgenart und dıe Ansprüche
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des byzantınıschen, SOWIE Se11H Stellung DE Kırche un en aqahbend-
ländıschen Fürsten gekennzeıchnet he FEimpresses of Constantınoptle
hat 61in uch VORh Me ('abe (Lioondon 913 354 5.) ZU Gegenstand
Valentinan umnd Famaılıe Are Auflösung des Reiches behandelt
Band V von Seecks ({eschichte des Untergangs der antıken Welt (Berlın
1913 619 S Kınen interessanten Beıtrag (}+eschichte der /,e1
Kaıser Zienons hıldet der VOoO  b hebevoller W ärme für den (regenstand
getragene Aufsatz vVvOoOx< Asmus Pamprepros N byzantımscher (+elehrter
und Staatsmann des Jahrhunderts MX () 347 PALNIZLO
Lnuberı0 (% l ımperatore (Grustemnıano sehen sich beachtenswerten
Studro STOV1CO ePLAY AfLCO VOoO Cantarellı AÄAus N4 10 91 gewıdmet
Von uarts Haıstorre des Arabes führt "T’ome (Parıs 913
5192 S dıe Darstellung der Entwicklung der arahbıschen Herrschaft

BProoksden verschıedenen VOTL Islam eroberten (+ebieten Ende
hbeleuchtet A A 380— 391 für das hıs 10 Jahrh he relatıons
between he EMWUDUVC and. Egypt from (1 VECU) Arabıc SO VO  w hervor-
ragendem erte, q ls welche sıch das „Buch der Kegenten und
Herrscher Agyptens“ VONn a}cKındi erweıst. Les relatıons de ('hılde-

)asheryt el de Byzance behandelt Reverdy O n
Dunkel das über he Anr ab Occupatıon of ()rete heeot sucht, EH
VLE 431 — 443 wıeder Brooks m1t; Hılfe der 4A1 abhıschen Quellen

ıchten Be1 Liampros Bacılhsi00 TOU BouAyapoxt0vou
N Hm 1992 f steht. dıe HFrage ZUL Krörterung, WO ıe endgültige
Ruhestätte dieses Q1isers suchen sSe1 IDe abendländıisch-hrierarchische
Kreuzzugsudee biıldete den Vorwurf IIıssertatıion VOoO  b olk (Halle
1911 136 S In das letzte Jahrhundert des oströmıschen Kaılser-
LUMS führen eE1NE anzıehende Skızze von 1e61n62] olı her Sofia dr Mon-
ferrato ımper atrıce dn Costantınopol 1457) Nr 195

187 6E1Ne€E Notiz VOoO  b Lampros über | 8wWpPYLOS Katravöpıtns 2 X00TA-
DLOS N Hm 195 f. und eE1INe eingehende Behandlung der ÄALTÄ®LATL-
KL EyepysLialL MavovonA TOU Lahartohoyou SV E  ÜPDOTN XAL \ Aoia VO  S

Mompherratos (Athen 1913 S ber cdıe eıt des Falles
VO Konstantinopel herab führt beı ıller "T’he Tatbıbus) of Lesbos
(1555—1462) Br X Nk 406—447 CiNe zusammenfassende (+eschichte
dieses leyantınıschen Fürstenhauses Bıs cdıe Gegenwart herab
steıgen WILE m1T Miıller he Ottoman FEimprıre (Cam-
brıdge 1913 547 S un mit. der S brs ZUM K onstantınopler F' ‚eden
ergänzten Auflage e1nNeTr (zeschichte des Machtverfalles der Türker, hFs
EKnde des JSahrh und dre Phasen der „orıentalschen F'rage“ hıis auf
Are Gegenwart VOIL Sax 1eN 1913 654 S Die
zunÄächst französısch unter dem TMiitel Les Ssunrtes de Ia UTTE des Bal-
AnNS Le YOoMl dAe UU GFEC GCLL 8S33— 860 und hernach uch
griechisch unter dem Titel EAAnvixa ÖLXALOLATA N Hm 138— 180



154 Literaturbericht.

erschıenenen Krörterungen VOoO  un Lampros Zi en aktuellen KFragen
der albanisch-griechischen (jrenze und des Schicksals der Inseln des
Ägäischen Meeres gewınnen eıne höhere Bedeutung durch as INs
eld geführte reiche historische Beweismaterı1al. Lokalgeschichte: DOw-
lıng hıetet PE  > 1913 012404 e]nNne Zusammenstellung VOoO  am Some FEarly
Palestianıan Martyrs before the Orthodox Gyeek Patrıarchate WS ervented
N A 451 Be1 Vasiljerv Kapıı Bemnxkın “ AÄapYyH ap-Pammnab (Karl
(l. (1 und AYTUN ar-Basid) NNMVE v S E <x1bt das Bestreben,
dıe Tatsächlichkeıit historischer Bezıehungen zwıischen den beiıden
Herrschern erweısen, Anlaß Zı wertvollen Beıträgen 7ı Kenntnıs
der Verhältnıisse Palästinas ın den ersten Jahrhunderten der moham-
medanıschen Herrschaft. “ Über Jerusalem nd the erusades handelt

La D CoNvVOLLEE,eın uch VvVo Blyth (London 915 280 S
deren wechselvolle (+eschıichte Rısal (Parıs. XVL, 368 S aufrollt,
ist Salonıque. XTLOTAL TOU SYy ZENDALS TÜNYOU »”  S HÜ YOLOTNS “Ehevns,
der nach ihm zwıschen 1355 und 1365 erhauft, wurde, werden vOn

Beö&s ın eıner 20uwßB0hn ELC TNV ‘]otopiay 2EpPOV ıd Zepßoxpartias VVr
C V Al 302—319 behandelt Auf Zuyahnıtıxol Kütpov bezieht sıch
eıNe Notiz vOn Lampros NHm 350 Auf dıe eıt VOoO  an der Mıtte
des 16 bhıs ZU Ausgang des 18 Jahrhs. erstreckt sıch eine Studıie
vONn Konstantınıdes über °‘H ÜAhorte SYy  b R5  > TNG ‘ Jortpias “EAANVACN
KotvortNs XAL OL V T7 TEPLOEPELG, QÜTTC EAANvLxOL GuyvoLxLOowol . K_Ph. X4
508—5924 In das Libanongebiet führt eın Petht UpPEVCGU hıstorıque SUNT

Zahle el le college orrental gre6 catholhque VOo e1. Kounur1ı de och-
Naa FCO XE 678—685 Von Manache werden M ANVI
65—69 S IAY\ sas \ A yla LA (Les yvetres Maryonates
d’ Alep A dernıers sıecles) zusammengestellt. Seıine Arbeıt über

whnp g zu y filı Sr uilın wrlıng (D J akob, das Natıonalkrankenhaus)
der Armenıler 1n Konstantınopel hat Srapıan AEV: 674 — 690.
X VL BA nde geführt. Kirchengeschichte: Tome TI einer
Hıstorre generale de ’ Eiglase VOLN ourret (Parıs 1913 549 S be-
handelt. Les 0Y1iNeES chretzennes. he E’yıscopal SUCCESSLON N Jeru-
salem Jrom hat Dowling PE  — 1913 164297 11-

zustellen begonnen un ıntier ausschließhlicher Berücksichtigung der
griechisch-orthodoxen Titulare bıs über ıe Mıtte des Jahrhs.
herab fortgeführt. he beginnings of the chrıstran (’ hurch wırd VvOoONxn

Wesley Denniıs un Dıx (London 1913 1920 S monographısch
behandelt, he ear y nENSECULMONS of the chrıistans en einen
Geschichtschreıiber GCanftfıeld (New York 1913 21.5 > gefunden.
ber w ! Anl S Au (L’Eglise A Antıoche les
Anötres) verbreıtet sıch Salman M. 514—8593, während W ebher

A 434 — 445 zeıigt, daß Das angebliche Doppelmartyrıum der
Zebedaiden iın J erusalem 1MuJ. oder durch Schwartz keineswegs
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erwıesen ist. Auf dıe Frage What 1 the chmfizes of (zalatıa? S>
wınnt Kamsay Hxpf A ASEN: 19—22, 61— 64. _ 22—125, 219—223,
250—28953, Ck E 378 E 2A73 e]ıne Antwort 1ım Sınne der südgalatıschen
T’heorı1e. Sepp ermittelt 5E 135 1A9 als Das Datum des
"T’odes des hl Polykarp In umsıchtiger Untersuchung den 23 Februar
155 An der Spitze ein1ıger Arbeıten D Kırchengeschichte des
un 5 Jahrhs. StLE Bardys Liebensbild Athanase. (296—5375)
(Parıs. XN 208 S Sehr eingehend wurde weıterhın TETN-
]Javskı) MmnepaTopp Deoxocık Be1nKıX H CIO NAapCTBOBAHLE HCPKOBHO-
HNHCTOPDHICCKOM'BL OTHONICHIHN (Karser "T’heodosios (1 und SEINE Begtre-
J IN kırchengeschichtlicher Heziehung) (Serg1iev Pokad 1913 VILL,
699 S behandelt Kıne nıcht mınder eingehende kırchengeschicht-
lıche Monographie hıetet 1ın bıographischer Korm L1iatschenko UB
KupHJLIc apXlieNHCKONb ANEKCAHAPIÄCKIA. Ero 61 A’5BATEJILHOCTL
(Der hl Kyrıllos, Eirzbischof Al_qxandreia. Sein Leben und Waırken)
(Kıey Q  1C5 S UÜber "T’heodoret VvON Cyrus und dre
K ämpfe IN der ovrıentalıischen Kırche VOM ode Cyrılls hFs Eın-
berufung der sogenamNtEN Küäubersynode 1andelt unter hbesonderer Be-
rücksichtigung der syrıschen Akten der letzteren eınNe Programmbeilage
von Günther (Aschaftenburg 1913 4.9 S Be1 Ok TeonNaACXHTCKIE
CIHODbI (Dire Theopaschitischen Streitigkeiten) HAK: Aprılheft500550 lıeg dagegen das Schwergewicht auf der In denselhben VOIL

skythischen Mönchtum gespielten Eıne Arbeıt VO Janın über
L/ Eiglse SYTLENNE de Malabar XVI 326-—335, X N 42-—53 bringt
eıne wertvolle Skızze ıhrer (xeschichte un eınen Überblick ber dıe
gegenwärtıgen Verhältnisse ıhres unıerten, nestor]1anıschen nd jakobı-
tischen Ziweliges. Von en durch Renaudin In eıner Buchausgabe
vereinıgten rüher veröffentlichten Aufsätze über Questions relhgqgrieuses
orıentales (Parıs 1913 230 S betrifft die Mehrzahl 1—1
dıe (+eschichte der koptischen, der abessinischen un: der katholischen
Kırche auftf Coriu, die Unionsbestrebungen der koptischen gegenüber
nd einen Vertreter des oriechıschen Mönchtumse 1m FT Jahrh. Von
griechisch-orthodoxen Kırchenfürsten des 16 Jahrhs. werden durch
7068 Ph XE 262966 In e]ıner Folge VOIN Ertayhoıoı ‘Jepapyaıder Bıschof von Rheon "Iwavvixıoc Manxöroulos un durch LamprosNHm 355 auf (3rund e1ıner Schenkungsurkunde Ioasan Apyop6-TOUÄOS O Oscoakovixne besprochen. ber Küpıllos Or AoUuXapıc handelt
1m Anschluß die Jüngsten Publikationen VO  a} 'Teilen se1INes lıtera-
rıschen Nachlasses Ph CC 261A270 Belanıdiotes, der auch ant,

T AA über XATtTO. TNV 17 NV EXAVTOETNDLÖC Xar KüptAhos O Aoi-
sich äußert Von e1Inem Werke von Kapterev über HarTpiapxp.HHKOHBL 11 HAapb ÄNeCKCEN MHuxaHÄl0oBuu'D (Patrıarch Nıkon und Zay Alerei

Micharlovitsch) ist der zweıte and (Sergiev-Pokad. 19192 — 7V-LIL,
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547 S.), von eiınem inhaltlıch verwandten Buche desselhben Veerfassers
über ]larpıapxb HuHKoHb I1 eTO INPOTHBHHKbI ’b NCHPABAEHLA
HNEDKOBHbILIA ’b 00PAANOB'B (Patrıarch Naıkon und seINE Geqgner ın der An-
gelegenhert der Heform der kırchlichen Firten) eıne zweıte Auflage
(Sergjiev- Pokad. 1913 NI 2{1 S erschlıenen. [’xixa XAL OLYL
|'wyvLxa ach Kuaggelıdes N Hm Xi 914 f. der Name e1NeEs kon-
stantınopolıtanıschen Großlogotheten des Jahrhs. Eıne Darstellung
der Person und Kult des ‚Johannes Maron anknüpfenden Streitig-
keıten Entre Melkıtes el Maronıtes ( X:VLEF SIECC  5  le (17/10—I7
hıetet, Saba KO 386—408, 537-—548 Seıne Biographie ‚Joa-
chım EL, natrıarche JVEC de Constantıinople hat Cayre X V 431
A 4A3 Zı nde geführt. Das Liebenshbild eınes ım : 1910 verstorhbenen
verdienten uniıert-armenischen Priesters, CS  M)Y\ ula (Le
Vartabed Panul Balıt) wırd M XM 11 81—— 89 VOL Manache ent-
worten. Konziliengeschichte: Dowling g1ıbt PE  H 913 8S5—9() eınen
Überblick ber dıe Sırteen (ouncıls of Jerusalem from 507
LO 1679 und ebenda 138 149 aınen solchen über F'ıve Eariy
Palestinian Councıls (Outside Jerusalem) 1965073 Geschichte
des Moönchtums: T/ ascetisme chretien yendankt les rors premers ”ocles de
’ Eiglse verfolgt Martınez (Parıs 1913 1 208 S 1n se1ıner KEnt-
wıcklung. In der Folge se1INer ' AlsEavöpıva ONLELWLATA werden VONN

Chr Papadopulos EPh A 450—461 (Ji XATtOY OL TOULU ZapaTELOU
NS ME1.0.ö06 XL APXN TOU LOVAGTLXOU 3L00 SYy Aiyorto auf ıhren Ziu-
sammenhang geprüft. Sarnt Basıl he VM 1at study N monNastı-
(1SM VO  - (‘arke (Cambridge 1913 ALL, 176 S ZU Gegenstand.
Von Sokolovr wırd SUOPs @E 145175 465— 5092 Ilpasosas
OPTaHM3BaNls ÜBATOTPOOCKATO OPaTCTBA JepycalymMm (Die rechtliche
Organısation der Bruderschaft des (Zrabes IN Jerusatem) hıstorısch
betrachtet. Die Jüngste Kortsetzung der OTes el documents
”’hastorre de ’ Eglıse melkate VO  s Bacel führt. XN} 493516 dıe
quellenmäßige Studıe über ANASeE Jauhar et les reformes des
OChouerates (17/90—179I4) weıter. In e1ınem Artikel über AepyneroBanku
MAHACTHPM (Herzeqgowmnische K löster) (+LmBH KAELNMN 545— 553 g1bt
Corovıc eınNe Darstellung spezıell der (+eschichte des Klosters DuzZı
un SEINES heutigen ıuıstandes. her ‘H WOVYT AÄesuvxovotLAdoc r Aovxou-
L2.00< un dıe S1@e betreffenden Urkunden hegt eıne Notiız VO  - Liam-

NHm 346 vor Ie schismatısche Mönchsrepublık auf dem
Berge Athos schildert Ehrlıch Kit XLV 139— 152 ach den Eın-
drücken e1INEs Besuchs 1 1907 Chr Papadopulos behandelt
EPh X 340—366 XATtTa TO “ Aryıov a/0pog "Ado mıiıt Rücksicht auft
dıe Kintscheidung SE1INES endgültigen Achicksals ach dem Balkankriege,
eın Problem, das er unter dem 'Titel nna TOU ‘ Arytov "Üpouvus EeZW.,
‘Aryıopesıtıxa auch ant, 535— 538 nd 598-— 601 bespricht. Chrono-
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logıe bo1rapckoe IBTOCEUHNCJEHLE (Die bulgarısche Jahreszählung) wırd
durch Zilatarsk] IRSL ANULE Hefft, D 59 eindringend unter-
sucht Gegenwart Anonyme Berichte AUS Konstantınopel Rußland
(Ariechenland spezıell AUS Athen A, Rom un Durazzo, beı denen
dıe Entwicklung der Dınge auf dem Athos, che russische Konstantıns-
feı1er, 1€e mancher Beziehung erfreulıchen Verhältnıisse
der Kırche des KÖönıgreichs Hellas un dıe Hofinungen des Kathol}i-
ZISTLUS Albanıen Vordergrund tehen legen RO 249 9256
386 ff., VIL B64, K125 1812487, 94.3—— 956 Rahmen der
(ironaca QAieser Zeitschrift VOr, während JE eEIN solcher AuUuSs Albanıen
VI E260 VvVOoO Pa- Kmen, un AUuS Syrıen VILI 16706 VOoO (+1u-
SCPPE Yonakım sıgnıert Ist. Daubray, Janın; Liaconte, Khowy,
Lioteret un T’finkd)ı teılen sıch 111 dıe Autorschaft der Eıinzel-
nachrıchten och reicheren Chromque des Eglıses orıentales dıie E
NI 450-— 460 549 557 MLE 56 über den selbständigen und
den unı.erten Ziwelg de1r armenıschen, rumänıschen un bulgarıschen
Christenheıit dıe orthodoxen Kırchen VO  — Konstantınopel Antıocheıla,
Jerusalem, Cypern, Rußland Griechenland und Serbıen, dıe MmOoNnophy-
sıtisch koptische ırche un dıe un]erten Denommatıonen der Ruthenen
Syreı un Melkıten berichtet. FEn Blaıck ıN dre (7eisteswelt des CU-
gen Hellenentums wıird LEL voxL 4n de1
Hand der Aoyor Ilıcton betitelten volkstümlichen (+laubenslehre des
athenıschen T’heologıeprofessors K yrı1akos geworfen SV “KAX  AL
Upd0do5os Kauxknota MATtTC 1913 1sT ant Na 1 Gegen-
stand allgemeiınen Jahı esrückhlicks VO  b P P während
ehbenda 165169 VO  S Synodınos spezıJell WETANNUÜLLOGELS Y L Kx-
xÄnoLO NS “EAAadoc behandelt WeETI*den. Von 0308 elly rühren Some notes
ON hrasStsS Church Hulgarıa A  mo DE 389 __404 her ber
Slavısche Nd$d, orrıentalische Natıonen vn den Vereimgten Staaten ihre
Stärke Verhältnisse un: kırchlichen Organısationen macht, Küry
N78  NI 80285 Mıttellung Das Unionsproblem Die Artıkelserie
LU Petrus“ Le schiısme GrECO-YUSSE el Ia Prıiımanute Pontıficale VONN

Dugout wurde 239949 V II O 1552767 17 293
forZES  Z Unter dem Ihtel L' Unite de ’ Eglıse et le schısme d}
(Parıs 1913 I1LI 403 S Siınd zehn über den G(Gegenstand von

Bousquet WEN1ISE Monate VOIL se1ınem ode Institut Catholique
Un artıcle deParıs gehaltene V orlesungen Buchform erschıenen

M Palmıer1 Sr le „E’'rlvoque“ Vacant Mangenots IDhcthonnaire
de theologıe catholıque KFasc Sp 2309 2343 g1bt Mıchaud IKZ

K nla Ner auf dıe Anfänge des Schismas und die
KRegelung der Krage des Symbolzusatzes bel den Uni:erten eingehenden
etwas leıdenschaftlichen Polemik. ber ÜTHOMmMeHlE JpeBHeH Pycı
Pa3ABACHLIO NepKBeN (La Russıe UANCUENNE el la SCHATAbLON Ades eglses
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1andelt Soboleskı1) BA  }-U &O Seine Monographie über
Nıxohaocs Ilaradorovhkos KOoMmV7vOS 1at, Papadopulos EPh XE
9A1 22(946, 320 339 Zı Ende geführt. Anonym sınd ın RO
wıe der herzliche Mahnruf Salınamo ’ Orzente Adissıdente NJ 65 —
S auch dıie W3;I‘m8 W ürdigung, welche N 1 99- — 9208 La questione velı-
qr0SA IN Albanıa erfährt, und dıe beiıden mıt vorbildlicher Besonnenheıt
dıe bedauerliıchen relig1ös-völkıschen (xegensätze ın (+alızıen hbehandeln-
den Aufsätze über Marmarös-Szıget Debreczyn ’ Unzone Adelle (Z)hiese
41 129159 bezw. über PFOCESSO dn Leonol, l „1dea (ırıllo-Meto-

Kıne PBroschüre VONdrana“ ” Unıta (Jattolıca ebenda 1937908
C('‘arda Biser1ıca YomAanad dın DPUNG de v»edere natıonal (Dre yum(ünısche
Kırche natıonalen (resichtspunkte (VUS) (Bukarest 913 S
will Ze1geN, da vVvVOo dıesem Gesichtspunkte AuUuS nıchts SECSCN den (+e-
danken der Union spreche. Im Anschluß sS1e iıchtet Catoıjire
AI 444449 Yuelques vErıtES 2adresse des Roumaıns orthodoxes A
PFOPOS de ’eveche d’Haydır Dorogh egen den ıhn betreffenden Anf-
Sa,tZ des NRS der 1m vorıgen Jahrgang dieser Zeitschrift S Arı regl-
etrjert wurde, 1at, hıer XLI 84.1. Mathew unter dem Thitel he hfe
of Bıshop Matheuw eıne geharnıschte Antwort ergehen lassen, der aber
Papamıcha6&l ın eıner Aravtnoıs ELC TOV ceß Mathew ebenda 1586
nıchts (FÜeringeres als den Mangel eıner dırekten Kenntnis jenes Artıkels
nachzuweısen vErIMmMAaS. Die Bezıehungen zwıschen Anglıkanısmus und
Orthodoxıe hetreffen A SG7. 370 dıie Ausführung E  G Ta &.  2  YyAr-
XAVLXO TANO.OUNVLA e1INESs EXKNV 090060506 und BL RTN 1e TEZDECN
dieselhben gerichtete AÄtTavınoıs VvOoOn Alıbızatos

0gma, Legende, uUultLus ınd Disziplin. Verhältnis
Nıchtchristlıchem: I]epi e  —} TOTOYPAPLKNS ON LAGLAS TWV EXXÄNILOV SV “
\ AÖL NÖC AVAyYVOPLOLV DV ALOV LEN@V handelnd warnt Polites Lg
02 95 AIl eiInem einzelnen Beıspıiel reffend VOT e1ıNer Überschätzung
der Zusammenhänge zwıschen christliıchen und antıken Kulten. ar
erörtert. AD X VE 516—546 Ohristliches und angeblıch (’hristliches
M Mahaäbharata mıt esonderer Berücksichtgung der Eintstehung des
KErischnaismus. In e]ner Raeihe vVvONn Documents VOUVES eN Asıe centrale
würdıgt Nau RO  @ 295 ——940 Un formularre de Confessıon
mazdeen : Le Khuastuanıft In einem der herrschenden Auffassung
ahbweıiıchenden Sınne. indem 67° en Versuch MaCc den ext anıt (Grund
der Bardesanıstischen (3nO0SsI1IS und der Phılosophıe des Parsısmus qals
einen nıcht spezıfisch manıchäischen Z erklären. J,ehre und ehr-
entwicklung; Häresıjıen : Ie Christologre des heiılıgen Tgnatius VvON Antıochzen
hat Nackl ZU Gegenstand e1ıner breıt angelegten Untersuchung g -
mMAaC (Nebst EINET Voruntersuchung : Ie Kichtheıt der ” ehben Ignatıanı-
schen Drıefe verteudıgt anıel Völter Hreiburg X
415 S Ihıe (7NO0SUS hbetrifft e1N populär gehaltener Überblick vONn
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Köhler (Tübingen 19117 6() S.) Ihre große, ZULE (+eschichte der
äußersten östlıchen Verbreitung des Manıchäilsmus grundlegende Studıe
ber Un trarte manıcheten YetrouvVe CN (Ohime haben Chavannes un
Pelliıot 171 261—394 nde geführt. ZUV T’heologze des
Kusehrus VUON (äsarea hıegt eın Beıtrag VOL Bigelmair 1n der Kest-
schrıft U Hertlhng Geburtstag dargebracht VÜON der (örres-
gesellschaft (Kempten 65— 68 vor Die Bemerkungen VO  — Walker
über Apnollınarıs of Laodıcea kommen Kxp L N IV 410—4.15 ZU

Abschluß In e1ıner Programmbeilage vo  b Büttner erbrachte Beutrüäge
Eithalt Basıleios’ des Großen (Landshut 1913 S sınd nament-

ıch für dıie Bezıehung se1Ner (+edankenwelt ZULLF grlechischen hılo-
sophıe instruktiv. Schıwıetz untersucht AD 5—455, CLE
45—63, 200976 Ie Eischatologte des hil. Johannes Chrysostomus und
ahr Verhältnis dey orıgemstıschen. Von Vladimirsk1i) wurden
ÄHTPONO.NOTIA Y KOCMOJNOTLA Hemezs31a 3I3HNHCKOHNQA JIMECCKATO VUHX’b OTHO-
HNICH1LAX'D K b XpneBHeH DH10C0S11 ” IIanPICTIIquKOÜ JI  5 (Anthro-
nologıe uNnNd Kosmologtıe Aes Nemes10s, Biıschofs vO  - MEsSSa IN ıhren
Deziehungen ZUNVYT alten Phnlosophie und. patrıstıschen Luteratur) (Zıtomir
1912 2 451, II1 S gewürdigt. Nehben e1ner Untersuchung über
Nestorzus and his YLAaCE IN the history of Ohristian doctrime vOo  \ Lioofs
(Cambridge. 140 S STLE e1INe weıtere Junglas gerichtete
Außerung über Nestorius und seINnNe Irrlehre von Hugo JbPST
460 —469 ber La PrıMAUTE de sarınt Paerre et du Payne d’apres sarınt
"T’heodore Studite —8 handelt Salarılle N 9349
Von e]ıner Artıkelreihe VO Jugıe über Da doctrime des fins dernıeres
dans ’ Eglise greCcO-YUSSE beschäftigt sıch ebenda BLn e1INe erste Num-
iNner mıt Exıistence et nature du Jugement partıculıer. Laıturgle: Von
den großartiıgen Monumenta Keclesine aturgıca VOI ('abrol un
Lieclerq ist, das der Secto secunda der Eehquiae MbUrNGLEAL
vetustissımae VOor allem orjentalische 'Texte enthaltende Volumen
(Parıs, 264, 79 S erschıenen. Eıne knappe Darstellung hat he
early hstory of the Lturgy durch Srawley (Cambrıdge 1913 X  9
259 S erfahren. "T’he (/antıcles of the Ohrıistian Ohurch astern nd
Western IN early and medıiaeval tımes behandelt eıne für den hoch-
interessanten Gegenstand grundlegende Studıe VOoO  S Mearns (Cambridge
1914 X, 105 S Von den Praelecthones de lturqgues orıentalıbus habıtae
IN Unwersitate Frwurgensı Helvetiae des Prinzen MX Herzog
Sachsen, legt e1IN "T’omus sSecuNdus contınens hturgras eucharısticas
Gr aecorum (exceptıs Aegyptracıs) (Freiburg 1: 1913 N: 361 S
VoT Der Fasc. e1INes Z dem Unterrichtsbetrieb des gr1echisch-
katholischen Seminars der W eıßen Väter vVvOo  o Anne 1n Jerusalem
herausgewachsenen (ours de hturgıe melkate VOo Couturıiıer
(Jerusalem-Parıs 19192 NT: 172 097 S erstreckt sich auf Notions
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generales, materıel lturgıque, cCompulL ecclesiastıque, Fetes, calendrıer,
tables Pascales. ber Eucharıistie, Agape nd Mysterzenmahl verbreıtet
sıch Steinmann 1452783 Eıne Bemerkung ZUr ”  Eucha-
vıstrıe“ der Marcosıianer Von (+anschınıietz W’L r geht da-
hın, daß 6s sıch be1 derselben mehr vulgäre Magıe q ls un etwas
dem großkırchlichen Altarsakrament Analoges gehandelt habe "T’he
georgran vErSION of the LAturgy of St James haben Conybeare und
Wardrop RO  ® 396—400 durch e1Ne Übersetzung 1Ns Kng-
lische zugänglıch machen begonnen. (}uetl@ legt La dirimne hturgıe
de notre sarınt yere Jean Chrysostome ın e1]ner "Traducthon nouvelle (1
l’usage des Jıdeles de ’ Eglise catholque orıentale, ACcCOMPAYNEE dA’umne
ıntroducton preikmınarıre el de NOTtes (Parıs. 1192 S VOr. Von 4] 80
eTtT-Ss bezüglıch ıhrer Verwendung 1n der Taufliturgie grundlegendem
Aufsatz über Malch nd 0M Ste e1Nn Neudruck Kleine Schrıften V
(Leipzıg-Berlın 398— 417 Un vate d’ordimatıon Orzent: Phostie
ANS Ia MAIN de P’ordonne wırd ausgehend VONn se1Ner Bezeugung schon
durch dıe Apostol. Konstitutionen VOoO  b Salarılle XVI 4.24. — 4.30
eroörtert. und a ls ehedem auch 1m römıschen un gallıkanıschen Rıtus
üblıch erwıesen. Kn 1UHY KOPOHOBAHLA Ba3aHTıM ( Uber
dre eremonıe der Karserkrönung IN ByYyzanz) handelt Loparev ıIn e1Ner
russıischen Festschrıft ZU Ehren UON Dem Un Kobelkco (Petersburg
12243 VOr allem ach Kodinos un einem Voxh iıhm edierten Bericht
über e Krönung Manuels 1m 1391 AÄAus den Jeqyzetek
kultura ürpäadkorı nyomarröl (Notizen u“über Spuren griechıscher Kultur
IN der Arpadenzeıt VvONn Sztrıpsky (Budapest 1913 176 S sınd
dıe Ausführungen über eın das älteste ungarısche Literaturdenkmal
darstellendes FKormular e1ıner Lieichenrede, das jedenfalls iın ırgend-
welchem Zusammenhang miıt griechıscher ILuturgıe ste hervorzu-
heben Als Un Aocument (Teorgıen de hturgıe el d’archeoltogıe Yalestını-
PNMNES würdıgt Salarılle AA IO 1n Kürze das vonxn
Kekelidze edierte Kanonarıon. Kıne umfassende Arbeit VO  -

ber ]epBOHAYaNbHLIM C.NABAHO-PYCCKIÄ ITAHNHKOHB (Das ursprünglıche
slavısch-russıische T’ypikon) (Petersburg 1911 X  9 386 S, 45 Taf.)
beschäftigt sıch, ach Skizzierung der Entwicklung des Rıtus der kon-
stantınopolıtanıschen Meyalın EXKAÄNGLA und Beschreibung der g OoLLES-
dienstlichen Praxıs 1m alten Rußland 1 allgemeiınen spezıell, mıiıt der
Gottesdienstordnung des Patrıarchen Alexıos Studıites AuSs der ersten
älfte des 171 Jahrhs Un tableau de lectures moONACALES, das Grebaut
RO  S 308 1 äthıopıschen Orıgmal un Übersetzung VOTI'-

legt, ist, für dıe (+eschichte des Perikopenwesens nıcht ohne Interesse,
Be1l Snopek Toannıs IIlla „AIndustriae tuae‘“ QUOMOdO exphcanda
sat? V 1{1 209—_ 9216 wırd dıe Tragweite dıeses den lıturgischen
(+ebrauch der kırchenslavıschen Sprache sanktıonıerenden päpstlichen
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Krlasses VO 88() untersucht. ber Ie hturgischen (Tewäüänder der
({rıechen hat Lühbeck 16 441 454 gehandelt. Heortologie: Von
VTısserant wurde H@ (Malendrier d’ Aboul-Baralcat (Parıs, ohne Jahr!

3)); vOoOn Nau wurden unter Beıhilfe des ersteren Les
menNologes des evangeharres coptes-arabes (Parıs, ebenso! $()

1M arabıschen 'Texte mıiıt Übersetzung ediert. Eın Schriftchen
VONN Meyer über Eintstehung nNnd Entwicklung dAes Weihnachtsfestes
rlehbte eıne ” Auflage (Zürich 1913 S Seıne Studıe über
1/ Emifanıia nella (Chiesa G(Greca nat G assısı> VE 96— 100 fort-

Ebenda 99024 _ 231 setzt. sıch cdıe Redaktıion mıt. Zzweı ıhrgesetzt
inhaltlich wıedergegebenen Zauschriften über La Settöamana Santa degle
/talo-grecı ause1nander, welche dıe Behandlung des kKarwochenrıitus 1ın
({rotta ferrata un Pıana de, ({reC ZU (Üegenstande haben Eınen
An eter und Panl IN St Petersburg dem (}+ottesdienst der dortigen
Kathedrale abgestatteten Besuch, hat Voß MsGKK 347— 351
nıcht ohne eıNe SEWISSE Sympathıe geschildert. Heılıgenkulte: eulto
(1 Costantino Magno, der bekanntlich dem Orient eigentümlıch ıst, be-
ı1andelt Pellegrini 253—957 H SX  b LLaurto6v SLS Pounv
AVAXKOMLLÖN A  S XADAs TOUD —>  V ’Ayvdpgov wırd VO  e} Lampros I9

unter Veröffentlichung e1INEs „Andreis“ betitelten zeıtgenÖSssı-
schen lateinischen Berichtes höchst eingehend besprochen. Kırchen-
musık: Die grundlegende Arbeıt von eannın ber Lie chant lturgique
syrıen kam + 65  37 ZU Abschluß Russischer Kırchen-

erfährt durch Petzelt (D SE 1E e1INe W ürdıgung.
Kirchenverfassung; kırchliches un profanes Recht: Zur altchristlichen Ver-
Jassungsgeschichte nımmt L1etzmann AWT Ol dahın Stel-
lung, daß e1ınem solchen miıt. Epıskopat un Diakonat und e1ınem
olchen mıt Presbyterat ursprünglıch Zzwel verschıedene V erfassungs-
Lypen sıch gegenüber gestanden hätten. ach Batıffol Les premıers
chretiens el Ian d’apres le septieme CUNON du concıle de Chalcedoime
de 451 1911 D  39 wäare die 1er berührte „STPATELA“ nıcht
der Kriegsdienst, sondern der kaıserliche V erwaltungsdienst. S Sacre-
ment de nEnNıUÜLENEC dAans ’ antıquite chretienne behandelt 1 allgemeinen
Tıxeront (Parıs 913 5.) Kıne negatıve Antwort auf die
Hrage Saint Jean Chrysostome a-t-ıl Ia confessıon? sucht
Lagarde HLR. 540-— 559. 26— 69 1öchst eingehend un
mıt großer (+elehrsamkeıt begründen. Untersuchungen ZUV gruecht-
schen Lazenbeichte bringt Fn Beitrag Z allgemeinen Bußgeschichte VONn

Hörmann (Donauwörth 1913 } 300 S Von e1ner Darstellung
der orthodoxen Liehre über XKOÄUMLATO TOUL YawOoV VO  e Georglades
hegt e1IN erster eıl VOrT, der die Eyv T AI  e} ALLATOS XL SYy TN SE Üy-
xwteiac guYYSV  ®  >  Q begründeten Z (xegenstand hat (Konstantinopel
1913 S egen e1ıNe kıirchliche Gutheißung eiıner zweıten Eihe
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der (+e1stlichen nımmt Erzbischof ebastıanos VO Kerkyra Ava-
CNTNILS XL LTSEOAS VOLLOTIG LW XÄNDLXAOV ant 343 schr entschıieden
Stellung T/ absolution de In XAUALNESGLS hbetreffen Quelques constatatıons
VO  S (Oatoölr VE 1145 119 durch den Nachweıs, da ß die Lieug-
HNuhg durch das W eihesakrament entstehenden (‘harakter indele-
bhılıs angesichts ıhrer tatsächlıchen PrA X1IS qlg offizıelle Liehre der ortho-
doxen Kırche nıcht gelten anı O( Exxhnotaotıxol zitÄhOL ÖoLKLO
mu M] Exxhnota NS EAA@Soc werden ant V.] 7i# von Synodınos
besprochen FKıne allzıu aszetisch abgeschlossene Stellung der ortho-
doxen (}+eistlichen der esellschaft wırd von Zagrubes KANpos
&v U7 ebenda 4.86—491 bekämpft Kıne Schrift von Pap-
pulıias ber SAÄNVLXOV ÄSGTLXOV ÖLXCLLOV &V 4 L E  2  EsALfeL (Athen
1919 (69 S un C111 vVvox< ıhm aut dem X M4 internationalen Orijen-
talıstenkonegreß en gehaltener Vort: 4A< über Arrechisches Recht
und griechısche RBechtsgeschichte (Athen 1349 S fassen das by-
zantınısche eC q 1s K ompromı1ß zwıschen dem römıschen und
älterem volkstümlich griechıischem. codıer gIUrLÄLCL dı Grottaferrata
sollen publızıert den. Ya NeTr auch dıe übrıgen Hss heran-
Zchenden N euedition dıeses Denkmals. des mittelalterlichen Seerechtes,
cdıe das Unternehmen eöffnen soll legt be1 FPerugı La egge der dı
A 0229 TEL NR einmal dıe weıtausholende Kınleitung VOI In
er von Ghelddjıan über N SAl 11[IUILI1LYI_BE (Das alte Recht
der Armenıer) (Alexandropol 1913 258 S wırd spezıell l‘\‘l:mw‘l:l'i'4:u’b
11[HUL"L7I.E (Das Hausrecht) behandelt wobeı ( Zn ırl urlı hwgidlinhbn-
llll1|.l}ll‘l.ll7l Shdlinch pbhlipp dizubunlpunl 11[IIULHL‘II_E Bı WII;TLUYMULIILJ'HL[J'tIL‘[I
(1 IDre Fundamente der Hausorgamsatıon Das Elherecht NJ dre
E’hescheidung etiracl kommen

Die Literaturen Handschriftenkunde DBei W etz Katalog der
Karserlichen Unsersitäts- und Landesbibliothel: UN Straßburg Deservpto
codıicum Gr UECOYUM (Straßburg 1913 62) gelangen durchweg

un inhaltlıch vıel Byzantınısches hıetende Hss D sehr C111-

gehender Beschreibung eın IatuıaxNs BLBALOUMNAUNG SVUTÄNDWWLO. hat
Kallımachos EPh AA 385— 398 5925 541 SE1NEN Katakoyos TW

XWÖLKWVYV TW SY An vaıs 3LBALOUNKOV TANV IN Kövixnc hat NHm
181 191 394— 349 Lampros m1T der Besch1r e1buneg de1 etzten älteren
un der Jüngstel eıt. Neu erworbenen Koörkesc NS LOTONLATNIS KL

Von dem letzteren werden ebendaE0VoloyıXNs STALDSELOAS fortgeführt
39 Poun EAANVLXOV L° 0YAOLOV (Colleqro greCo) XL OL &y

AD YSLO ESAÄANVLXOL XWÖLKXEC behandelt dıe wesentliıch dem AL
‚Jahrh enNtstammen während GT 343 f E1INE Notiız beı TEo00pES SAÄANYVL-
XL X%WÖLNKEC &v T7} WLOVT TU K aoLvov ODNQUGS, 289391 Katakoyos
TW XWÖLKOOV NS 11p00500 dıe durchweg erst dem 1619
Jahrh ancgehören und 14 C1nNEeN Hınwelis anut L  e JSELDOYPADE ıNS



Interaturberı ch  — 193

AÄovdaxovL bhıetet. Kın VOIL Pantelıdes herrührender Katakoyos T(DVYV
XWÖLKMWV TNS WLOVNG Köxxov endlich wırd VvOxnx<n ıhm 201—908 VeETI'-

öffenthicht. Beäs g1bt VVr AI BL 5BS eınen Katakoryos T@mWYV DO-
YPAOWV X@WÖLKWVYV TNS “EANMNVLUNS 2 y0ohNs >OTWTOL und ergänzt REG:

s einschlägıge frühere Ausführungen durch eınNne Note SUPPLE-
mentarre les mMANUSCYLES JVECS dates du DA “ecle. DEe codıce Mo-
NACENSL GV UECO 529, eıne Miszellaneenhs. des 14 Jahrhs grammatiısch-
rhetorıischen Inhalts, handelt Lındstam Bz AL AT Im NHm
hat wıeder Lampros 195 AUS rıt Mus Ada 369 eıne Notiz über
eınen K @3ı 6E TWa vvLiVaV Z Laucht SCZOSECN, 196 unter dem Thitel

SVOOLNOLS mEDL TNS TOWTNS o  ı]  E TWYV Todpxwv AÄWIEWE TNG Ozsccahovi-
XNG XAL Or Mapxıavös X@ÖLE 408 wesentlich eınen Beıtrag ZUr Kenntnis
dıeser einzelnen Hs geboten, 215 eınen Iotöwpos Oeooakovixns XTNTWP
XWÖLKXOC un 34.7 dıe DO “"EAANvLÖEG BıßAroypacor ' ’heodora Raulaına
un Euphrosyne nachgewı1esen. Tisserants ÖPECLMINA codıcum 0orıeNn-
talıum (Bonn. S., 'V’af. "T’abulae IN WUSUNM scholarum
edıtae Subh WINKE 7 Nr wurden oben besprochen.
Seinen Uatalogue sommdaıre des mMmMAanNUSCYATS CoPtes de In Bıblotheque
Natıionale hat Delaporte RO  S 390— 395 mıt der Kegistrie-
S der saidıschen Kvangelhenfragmente fortgesetzt. Fkınen Nachweiıs
der ın Parıs aufbewahrten koptischen lıturgischen Hss hıetet Renaudıin
Questions rehqreuses orıentales oben 185) 02 00 An Be-
schreibungen christlich-arabischer Hss.-Bestände lıegt VOIL Naus V er-
öffentlichung des Catalogue sSommaıre des manuscCYıts du Pere Panul
Asbath RO  © 241 —248, VOoO  S Harfouche Aua k!

(La Bıblıotheque Muronate d’Alep) XNIE 21—29, OLF
eıne Fortsetzung NSeıne otıce SUT les mMmMAanNuUsSCTLES etihropiens de Ia
collecton d Abbadie hat (Vonta 0881nı 11 Da weıter SC-
führt Chaine beschreıbht ıIn einem Uatalogue des mAanNusCY1LES eEthropıens
de Ia colleckon Mondon Vıidaiulhet (Parıs 1913 (0 S eınen VO  a dem
1910 verstorbenen Sammler der Bıblioth6öque Natıonale hınterlassenen
Fonds VOoOn D'{ (+eEeZ- un S6 amharıschen Hss und hat, RO  ©® DA
H6 eıinen dıe Buchung der einschlägigen Bestände der letzteren G1'-

gänzenden Catalogqgue des mMmMAaNUSCY1LES eEthronıens des brblotheques o MUSECES
de FÜrS, des departements et collectons PIWEES begonnen. Les mAanNusCY1LES
Ethuopiens de E Delorme fährt ebenda K 93 Grebaut 1n großer
Breıte beschreihben fort. W ertvolle Notices de MAaNuUSCYLES aAnmeNLENS
dans quelques bwlrotheques de ’ Europe centrale VO  > acler bringen

41 2  29—_984. auch eıne inhaltlıche Beschreibung der betreffen-
den ın erster ILaınıe ihres Miniaturenschmuckes eingesehenen
Hss Eın Ya u m 27 pu D lı yn GlbqEgenfl Snl nk lı 3/7ruugzuug
gn guın (Katalog der armenıschen Handschriften der Domkaırche IN (de?
ÄArmensterstadt ZU SZAMOSUJVÄT) wırd VO  - eiınem

ÖRIENS ÜCHRISTIANUS. Neue NXerie 13
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690—697, X- V- 111 219— 9298 geboten. 1loxzanHHaM PYCKOHNMUCh 1I0MOPCKHX'b
OTBBTOBB ” H3xaHlEe (Die Originalhandschruft der „Pomorzy-Antworten“
uNnNd. ahre Edıtvon) sind Gegenstand e1NeEs textkritischen Beıtrages dıeser
Schrift der russischen Altgläubigen von DruzZının IRSL 19192 BB LT

Literaturgeschichte: Von Rauschens Grundrıß der Patrologıe mıt he-
sonderer Berücksichtigung der Dogmengeschichte ist e1INeE er te und Jünfte
vermehrte und verbesserte Auflage (Freiburg 1: 1913 RL, 274
VOoO  — Rouet de Journels KEnchirıdion Patrıstıcum e1ıNe FEdıtzo altera
aucta el emendata (Freiburg 1 1913 KAN! 801 S Zı begrüßen.
Eıne Skızze der koptischen Literaturgeschichte findet. sıch be1 Renaudın
Questons relhqgreuses orıentales oben 185) 169—9206 Pernot hıetet,
ın eıner Lecon d’ouverture du COUTS de Langue et litterature
modernes der Parıser Faculte des lettres (Parıs 1913 S
eınen gu Überblick über dıe Entwickelung der neugriechischen
Sprache un Interatur Eın Referat vo  S Kukula über dıe Eelhqgröse
ede IN hellenıstascher Zeıt Gw. 54135716 bringt vıel Anregendes
ZUEL literaturgeschichtlıchen Bewertung der altchristlichen Apologıe.
Ie Lebensalter betitelt sich Eın Beıtrag ZUVT antıken E/thologıe und
ZUV (Zeschichte der Zahlen mıt einem Anhang ilber dıe Schrıft voN der
Siebenzahl VOoO  5 oll NJb A N 89——1460, der den fesselnd ehan-
delten Gegenstand unter - Berücksichtigung vOoOxh Photios, Psellos, 'T’zetzes
un Moschopulos hıs 1ın dıe spätbyzantınısche eıt verfolgt. KEıne Ar-
heıt von: Jugıe ber La DULE el les d’ kruthyme natrıarche de
Constantinoptle XVI 385—595, 481—499 umfaßt eıne eingehende
Lebensskızze des Mannes un eıne W ürdigung SE1INES AUS zwel Homuilien
und einer Kanondichtung bestehenden hliterarıschen Nachlasses, bzw.
des dogmengeschichtlichen un liturgiegeschichtlichen rtrages dıeser
'Vexte ber "Avtmyvıoc Lluporoulos, eınen (+elehrten un Interaten der
W ende des 15 ZU Jahrh., und seınen Nachlaß handelt Lampros
NHm VLE ausgehend VO  } e1ner Mınjatur e]ıner ()xforder Hs
un!: deren Beischriuft. Bemerkungen ZU Manuel Andramyttenos VONn

Bianch1ı 379—_ 376 beziehen sıch auft eıne Sammlung voxnl

Schriften dıeses Autors des Jahrhs ın eıner KEskurijal-Hs. und dıe
vollständige Abhängigkeıt mehrerer derselben VO  b Lactantıus. ntı-
quarısche Arbeıten un po&tische Versuche sınd dıe \IpYye L’'£8wpYLOU
Zaxkshaptov TOU S% Kolavns, e1INEs Arztes des 18 Jahrhs., mıt denen
sıch lLiampros NHm 353 befaßt. Interarısche Texte verschiıedener
Art Kıne hochbedeutsame Sammlung VOLxh Coptıc Anocrypha IN the Daralect
of 'Dper Egypt. dıted Wnth Einglısh Translatıon VO  S Budge (London
1913 XX 404 Taf.) umftfaßt wirklichen Apokryphen
den vollständıgsten bısher bekannt gewordenen TLext des koptischen
Bartholomäus-Kvangeliums, den ersten vollständıgen koptischen ext
der ÄVATAUSLE des ‚JJohannes un e1Nn uch vohl WUSTNPLA dıeses A postels,
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das ıhn VOo  > COherub durch e verschıiedenen Hımmel geführt
werden Läßt außerdem a‚he1 noch eE1INE Biographie des Pesenthıos
e1Ne6E manches Legendarısche enthaltende Ps -Chrysostomos-Homulıe auf
Johannes den 'T’äufer un eE1Ne vielleicht eEC „Katechese“ des Pacho-
IN105S "T’he Nubıan eLts f the Ohrıistaan Per1ıod en den Hss.-
Hragmenten VOo  — Liondon un Berlın (Menas-Lext anones VO  - Nıkaıia,
Katameros-Bruchstück Kreuzeshymnus), Ostrakon un
RHeihe VOoO  b (Araffitı durch (Arıffith (Berlın 1913 134 Abhdl
AW hıl hıst Klasse 1913 No e1ne abschließende Publikation
erfahren ber den Inhalt voOxh Müllers Soghdısche "T’erxte
(Berlın 1913 13 PAW hıl hıst Klasse 1919
No wurde oben 1923 1928 eingehender referjert Die Quelques WLOVGEMUÜTN;

ınedaıts d Andreas Liıbadenus (}riechen des Jahrhs dıe Banescu
B7 358— 395 AUuS Münchener Hs ANS e L09 , sınd e1IN

GHaubensbekenntnıis E1n mehrere Briefe un ]Jambısche (+edichte
AÄAus Ner Serı1e VO  - MarTep1ia.Ibl ” aM'bT  u ADCBHO DYCCKOM IXTEDATYPRL
(Materıalıen und Oten DÜ altrussıschen LAateratur) VO  un Sobolevskı1i;
LRSL 1919 1411 7U 2206 se1l dıe Veröffentlichung VO  S „Liehren des
Vaters Moise]“ und „des Biıschofs Andre]j“ un VOoO  \a KErklärungen des

Die Varıa VO  - Kraseninniıkorv JM VaSymbolums her vorgehoben
1913 Maiheft 153— 908 setzen sıch AUS stattlıchen Reıihe VOoO  S

textkritischen un exegetischen Beıträgen Zi zahlreichen christlich-
Ahnhchgriechischen un byzantınıschen Autoren

fassenden harakters sınd dıe Kpıtıxa KAL ÖLONDÜWTLXA Sis Bofavtıaxa
KXELLEVO VOoO  S Be VVr DE N: 69 Auf Textyverbesserungen ZU Psellos
bezıiehen sıch Bz 3906 Auseinandersetzungen zwıschen Mayeı
und Bases Avayvwotou SNWSELWOLALO des Lietzteren hetreffen ebenda
44.9-— 456 (GFe07g108 Akropolıtes Demetrı0s Chrysoloras und
ZYıonaras |\wmw_g7fl:a:&m‘b Lan y nngnı [F bblrn Neue textkrıtische Be-
merkungen) armenıschen 'TVexten hegen VO  S Vardanıan
VLE 11 715902 Vr Bıbeltexte Den griechischen ext des A
anlangend wırd vOon 1cCka  >  -  R BbZ 349 359 IDe Wiıedergabe des
nordsemıtısch durch h LW Assyı aschen als ELINE Parallele der T’ranskrıp-

Pr untersuchtON VDON durch beı CN TE NX: besprochen
KhrGC LIBCHB Monceaqa (AXAXALL BT0Op03aK.)

TEKCTY MACODEHKOMY EBPEÄCKOMY Y FrPEICCKOMY 1i X (Das
Moseshed (Dit 52) ach dem masoretisch-hebrässchen Nd ach em
griechıschen SEA LEL wobel er als Grundlage des letzteren
VoO  S dem ersteren verschıedenen und ıhm gegenüber ZW E1 Stichen
längeren ext ermitteln können glaubt Hür ‚J os z werden
durch Margolıs J AOS X CLE 24 —258 Addıtions tO 1E from

lbro derthe Lyons C(oder of the Old aın ANS Lucht SCZOSCN.,
Proverbı dı Salomone betrifft 61n höchst tüchtiger Studzo StOr1CO SUÜU

13*
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aggrunete greco-atessandrıne (Rom 1913 AL 203 S KEıne E:
fältıge Untersuchung über Le EeXNTE de Job du (oder Alerandrınmus el
SCS PIFMNCAUX FeEmomns VO  a} Dıeu X 411 903972 kommt D
dem Krgebnis, daß jener wahrscheimnlich mıiıt dem Lukianeischen ıden-
1SC se1., Eın Griechisches Neues "T'estament. kurzem Apparat,
e1INe auf (3rund der großen bearbeiıitete Handausgabe, (Göttingen 1913

X ANLIL 436 S War dıe letzte abe des bald ach Vollendung
j]enes Leben_t_swerkes durch eınen tragıschen Unfall dahıngerafiten
Nı Soden ber den ((oder Sinaitıcus Nouvuı "T’estament:, verbreıtet siıch
Van Khıjn TSt 19192 341—348 Methodisches ZUNV "Textkyitik dey
Evangelıen ührt V ogels BbZ 367—396 teılweise ın polemischer
Auseinandersetzung mıiıt Lagrange un Mrs Liewis Kechtfertigung
se1ner Anschauungen hbesonders betreffs der textgeschıichtlichen Bedenu-
LUNg des Dıiatessarons Au  N he F'reer (Tospels fährt Goodspeed AT
XAVLL 131—146, 599—_ 613 Lı kollationıeren fort, Über dıe nämliche
Hs orJ1entijert. auch Hoskier he (Voder „W!( Kxp 467 hıs
480, 515531 unter Beıfügung textkritischer Bemerkungen. ach
V Kasteren BbZ XT 39 ware schon VO  u} 'T’atıanos 1ın dem iıhm
vorliegenden Vext des ersten Kyvangeliums Der Lanzenstich her’49
gelesen worden. In eINeETr Untersuchung ber dıe C’hristophanie der
Multter Jesu StK 1913 483— 515 sucht Albertz die schon VO {D)ia-
LESSArON, Aorem und den Ps.-Justinischen “ ATOoXpLISLS TOOS TOUG 6pUO-
Q0E0UC vertretene Bezıiehung der (+ärtnerszene auf dıe Muttergottes alg
richtig und dementsprechend das MaySahnyn ın J0 un qlg
(ossem Zı erweısen. Kbp BOILDOC Y KAaHOHL  CKOM'’B XNOCTOHHCTB'E II
n HNO3BHAHLN ÄNOKANMHNCHCA (Zur Frage nach der kanonıschen
Wertung und der kırchlichen Auffassung (der Apokalypse) Zz1e (+a-
molko KhrC das Zieugn1s des Dionysio0s
Alexandreia heran, U1 dann ebenda 25922971 auf breıterer
(GGrundlage über HKAaHOHHYUECKOE AOCTOMHCTBO ÄNOKANHNCHCA ANOCTONA
loaHHa boroc10Ba CBHABTEILCTBY HECDKOBHATO NPHAAaHLA 1 AL EDO BEKa
(Die kanonısche Geltung der Apokalypse des Il Apostels Johannes des
L’heologen nach dem ZeUuGNMNS der archlıichen Überlieferung des und
S Jahrhs.) ZU handeln, wohel VONn Orjentalen Polykarpos, Lgnatıos,
Polykrates VOoOn Kphesos un Justinos herangezogen werden. Barnes
hberichtet 4 DSt 4124 über New KEdıtıon of the Pentateuch IN
SYLAC, dıe er seıt 1910 mıt Unterstützung VOoO  S Mıtchell un Pınkerton
1 Auftrage der Knglischen Bıbelgesellschaft vorbereıtet hat, und
deren handschriftliche Grundlage. Im Ziusammenhang hıermiıt wırd
VO  S Pınkerton ebenda 1452021 unter Mitteilung vVvOn Kollations-
proben der ältesten Hss. he Orıgn anıd the Farly Hıstory f the
ÖYFLAC Peytateuch sehr eindringend behandelt mıt dem Krgebnis,daß dıie UÜbersetzung, ursprünglıich VONL eınem Juden für Juden
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gemacht, nach un nach e]ıNE chriıstliıche Überarbeitung erfahren habe,
deren schhıeßlıch ZUEE Alleinherrschaft gelangte kanoniıische Textgestalt
sıch ım 5 Jahrh gebildet hätte he Peshatta 'ent of (zen DE 93 wird
J AOS X X41 263 durch +ottheıl ausgehend VOoO eıner (+losse
Bar ‘Alis erörtert. Some NOtes ON the Iustory of the SYNLAC Neuw Testa-
menl von Harrıs Kxp 456-—465 machen s S! recht fühlbar,
welches Dunkel über dem rsprung der N ’'Tlichen Pekittä noch hegt,
lassen aber eıne Liuchtung desselben allenfalls VONn der Seıte eINEs
Mär()) K  um1 und eıNEs Gregor10s VOoO Cypern her erhoffen. Als
fragment of Tatıan's Daratessaron eroörtert, Wiılley Kxp L M  — 31
ALn eın der Hs rıt. Mus Rıch 7163 mıt dem Bruchstück
e]ıner Passıons-Evangelıenharmoni1e mıiıt heraklensischem ortlaute Dre
ZeNer Handschrıft ler sahıdıschen Acta anostolorum hat Al W essely
ıhren maßgeblıchen Sospitator gefunden 1en 1913 1923 S., Yaf.)
Mıt den übhlhıchen V orbemerkungen äthıopıscher Vierevangelıenbücher
macht Grebaut Les dır A Kusche el d’ Ammonıus d’apres le WS.

ethopıen NO de I Delorme CVE SAı hbekannt
Die armenısche Bıbel betritft zunächst, eınNne Studıe VO  b Arthınıan
l‘_umnuu&tu 2_""7’2_“’ ınnchllnn m.um.fillu:u[:anu:& dlrn Zuufuhliung [3'wpgll‘u:‘bm. ©
[Frulı ı] ug (Die Pflanzennamen der Hl Schrift untersucht 72[t()h der
altarmenıschen Biıbelübersetzung) (Konstantinopel 168 S Kın
Vorläufiger erıch “über drıe armenıschen Übersetzungen des uches ‚Jesus
Sırach VvVoO Ferhat LG 661 weıst sodann 1m (Fegensatz 2i der
späteren des Stephanus Polonus (F deren Zzwel ältere nach, dıe
hıs 1Nns hınaufreichen sollen. Über dıe syrısch-soghdischen
New "T'estament fragments from Trurkestan orjentijert Gray Kxp TE K X

Diıe rage Bıs welchem Maß bestätıgen drıe kroatısch-glagoli-
tischen vemere dre Annalıme eIMNer vollständıgen Übersetzung der hl.
Schrıft durch den hil. Methodius? sucht Vaj]s SPh KDDV VOZLAG.
der Hand eıner Veröffentlichung VO1n (+en. 3750 AUuS der glagolitischen
Hs Nr der W ı1ener Hofbibhothek eıiner Beantwortung näher
bringen. Kın Slavıisch-rumünısches Psalterbruchstück wurde VON (+a-
Iusca (Halle 1913 VIE 4.03 S, Tan) herausgegeben un bearbeıtet.
Das Fragment eINES südrussischen apostolıschen Perıkopenbuches ist der
Amnostolus Bybliensıs A der VO  - Kopko 1eN 19192 103 5.)
unter Veröffentlichung des 'TVextes der Hs selhst. grammatısch-kritussch
analysıert wIrd. Apokryphen: Die Noms des femmes et en fants des
HA de Jacob e1ner mıt dem Buch der Jubiläen 1n Zusammenhang
stehenden äthiopıischen Tradıtion mMAaC Grebaut RO  © 417
bekannt, ZuUr Eirklärung des Buches Henoch 711e Perles Olız ANVI
481-— 4587 dıe rabbinısche Interatur heran. Den Anfang des saidıschen
Textes der Anokalypse des 108 erkennt Schmidt TLZ AAA
764 ın einem he1 Budge Coptıc Bıblıcal "Verts uN the Aralect of Upper
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Eogynpt gedruckten 'Texte des Schlußblattes eınNer Hs des Brıtish UusSeEeUM.
T’he Anoeryphal Ezekauel, hber dessen Spuren ın der patrıstischen ıte-
ratur 2 €6€S J'LSt. 236— 9243 handelt, hätte ach ıhm AUuS chrıst-
lıchen Anhängen dem kanonıschen Kzechiel, ähnlıch den KEsther-
und Danıelzusätzen, hbestanden. Dıe den Salomons betreffend hat
Bruston RTQR 54— 64, 44.1 — 456 seıne Rectification (l Ia
traduction des Ylus ANCILENS cCantıques chretiens 7ı KEnde geführt. ber
"T’he Orıginal Language of the Odes of Solomon erfolgten J'USt
AALLAT weıtere Auseinandersetzungen zwıschen Abbott und (OOn-
nolly (Clarke untersucht ebenda AT das Verhältnıs zwıschen he
Fharst Eyıstle of St Peter anıd. the ()des OR Solomon und hält, s für das
W ahrscheinlichste, daß dıe letzteren VON dem N ’Tlichen PBriıefe abhängıg
se1eN. Kın unkanonıscher ert des Hohenlhedes (CUnt 5—20 IN der
armenıschen zOel, em Kurınger D 279994 “eıne
vorbiıildlıch eindringende Untersuchung wıdmet, könnte ach se1Ner mıt
aller gebotenen Vorsicht geäußerten Vermutung vielleicht miıt dem Anı
fang der Salomonsoden ıdentisch se1InN. IDae Agrapha her Makarıus VvON

Ägypten behandelt, Stiglmayr 1G H4 BA Das Herrenwort von

den ÖOXLWOL TpATEGCLTAL Preuschen, Antılegomena X11 440 Ste be1
Nıkıtın | IHTEPATYPBE TAaK'b HAa3  LIX’hB "Arypaga (Contrıbution (l
In Intterature des’ A4y0o«pa) BA  FU 1913 DA 1n ede ber FYAg-
MENTS of An ancıent (?) Egyptian (rospel used by the Cathars of Ih

Von e1ınemhandeln Badham un Conybeare ] 805—818
Aufsatze seners über FEıne SDUr des Petrusevangeltums ın eınem
hagiographischen Roman über dıe Miıssıonstätigkeıit des Apostelfürsten
un SEINES Schilers Pagkratios ist, Kleine Schrıftien AT AT e1IN
Neudruck, VOL Dıeterıch Nekyıa. Beiträge Eirklärung der C
entdeckten Petrusapokalypse e]ıne Auflage (Leipzıg 1913 AVL,
238 S verzeichnen. Une deurıeme anocalypse apoeryphe GV ECQUC de
sanınt Jean, dıe dem miıt ‚JJohannes redenden Herrn U, eine ollstän-
dige Krklärung der byzantınıschen Meßlhturgie ın den Mund legt,
wırd 188—.9208 VO  S Nau mı1t Kınleitung und Übersetzung
UuS der Hs Parıs Er 04.7 edıiert, VDer In der Dıdache lıturgisch VOT1'-
wendete Ruf Maranathä soll ach Bruston RKTIQR A X} 402-— 408
den Inn haben „Le€ Seigneur est le sıgne (dıstinetive du chretien).“
Didascalıa anostolorum N NePBhLA HNT AN0OCTONKHAX' NOCTAHORAJECHIM
(Dre Diudascalıa Apnostolorum und dıe sechs ersten Bücher der Amnosto-
1schen Konstitubonen) hat e1INn dıe erstere 1ın russischer Übersetzung
vorlegendes uch VO  s Prokochev (Tomsk 1913 ANAL 4.62, Na
195 S ZU Gegenstand. Be1 Turner Primitaive KFEdıtaon of the
Apostolc Vonstitutions nd. (VanonsS: Farly 1st of the Aynostles and,
2SCHPLES JS 53—65 sSte wesentlich das Verhältnis der VO  S
ıhm herausgegebenen V eronenser lateinıschen Fragmente Sı dem gT1€-
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chıschen 'Texte der Konstitutionen un anones 111 Vat S11 506 ZU1

Krörterung Naus CanG erschienene verdienstliche Arbeıt Ta
DETSLON SYVLÜUG ÜE de ’ octateuque de (ement VAdUR ON TANCALS hegt
nunmeh1 auch Buchform (Parıs 1913 133 Ancıenne
Iatterature CWUNOWUTUE SYTLÜGTUWEC Kascıcule I V) Theologie JSiidisch-
nlerandrınısche Eehgronsphilosophie nnd chraıstliche Väterspekulation
würdigt Meyer Abhandlungen dem (zebiete der Phnlosophie
und ohrer (zeschichte FEımne Festgabe ZUWM z reburtstage Freiherrn

Hertling gewudmet ON Schülern und Verehrern (Freiburg
011—935 als Zwer analoge Eirscheinungen Neue Materzalıen

TexYkeratale der Tgnatius-Briefe 1aft W essely 1en 1913 {° S
AW durch KEdıtıion un Rückübersetzung der

unter den Krzherzog Raı1iner-Papyrı erhaltenen Fragmente der kop-
S Weber sıchtıischen Übersetzung erschlossen.

AAA FEiandglossen Tey-Mkerttschians und Ter-Minassiantez) Iher-
SETZUNG U der Epudeixıs des hl TIrenäus sechr energısch mıiıt der VO  S

dem letzteren SEC1INET C1ISCNEN Übersetzung geübten Kriıitik auseiınander.
Nehen Patrıck (lement of Alexandrıa (London. 34() S un
Aufsatze VOoO  H de Labriolle ber La Movtavıctaon KL Ood006E0uv
ÖLA ESEEL el IDıdyme ’ Aveugle BEF 269 287 verdıent weılter-
hın VOI allem Heıkels kritische Ausgabe der Demonstratio Evangelica

Rahmen der Berhiner G(Grrechischen chrastlıchen Schrıftsteller (Huse-
hrus Werke and JLie1pzıg 1913 NN CS S hervor-
gehoben Zı werden Pfättisch behandelt Programmbeilage
(München 1913 l erneut Ie merte Ekloge Verguls N der Rede
Konstantıins An dıe Versammltung der Heılıgen mıiıt dem Kesultat, sıch

der Überzeugung voOx< der Echtheıit der letzteren bestärkt Zı sehen.
FEıne Dissertation VONn kKkehrhahn DEe Sanctı Athanasıı, TUMEC fertur
CoNTra gentes, 0V alıonNne (Berlın 1913 S bestätigt dagegen die
Unechtheit diıeser Schrift An Amphiılochsana hıetet Cavallera RSR
14 682274 eE1INe teılweıse Rekonstruktion der Homilıie her ‚J o 28
un e1IN ragmen des dogmatiıschen Brıefes Seleukos Eın
Briefwechsel zuıschen Proklos unNd Sahalc wurde durch Vardanıan
WZKM AA 15244 abgesehen VoO  - dem Hauptteiue des Pro-
kloshbriefes für den dıe armeniısche Lextesüberlieferung m1T der 16
chıischen und syrıschen iü:bereinstimmt. unter Beigabe Nnetr kritischen
Ausgabe des Originals AUS CM Armenıschen übersetzt ZuUV F'rage der
Areopagıkca NSVA Josephus Leonıssa DENE 2A37 AI
unentwegt SE1INEN unqualifizıerbaren Kampf für dıe Echtheit derselhben
fort. Eıne vielleicht pseudepigraphe paränetische Liettre de Pısuntios
ECUEQUC de Qeft ses fıdeles, die Perıer ROC CO( U arabıschen
Original und Übersetzung bekannt macht 11l AUuS den agen des
Eınbruchs der Araber Agypten tammen MOJNIHTBAX'’Lb HNPCH Oeo-
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NOCIa TleyuepcKaTOo (Uber ıe (7ebete Aes ehrwürdıgen T’heodosrtus dem
Höhlenkloster) handelt CharalampovıCG IRSL 19192 163174
Unter dem ihıtel (ontroversıe dogmatıche Adel SECC. veröffenthcht

NI 3(—9dJ1, 168172 e1Nn Ungenannter AusS der Hs Med Laur.
Pl 22, dem Autograph eINES ateinerfreundlıchen grlechischen heo-
logen, den 7ı identifizıeren @1' zunächst. sıch nıcht vermi1ßt, 7wel cdie
Liehre VvOm Heılıgen (+eiste betreffende Stücke. Besonders Vıeles ist,
spezıell auftf dem (+ebiete der exegetischen Lanuteratur Z verzeichnen. he
Heraemeral LInterature behandelt zusammenfassend A study of the
({reek and Latın (Vommentarıes ON (TENESLS VONN Robbins (Chicago
19192 V, 104 S Eıne Untersuchung von Preserev über Dre Be-
zıehungen der Sonntagsfeier ZUM 5B (7ebot des Dekalogs 7K  H3 AA II
513— 603 berührt. auch dıe Krklärung des Sabbathgebotes ın der -
trıistischen Interatur des J)stens Sur le erTte GVEC des d Fusebe
ist. ane MAH X X4I4 119 —168 vergleichen. (+ronau 1at
(Braunschweig 1919 S 1n Posıdontus eIMNE Quelle FÜr Basılzus'
Heraemeron nachgewlesen. Le SıTNLeEME J0UT de ’ Herameron d’Eniphane
de Chypre wurde VONn Grebaut RO  CS S RE N 1ın der äathıo-
pıschen ersion miıt Übersetzung publızıert. Des hl. Johcmnes Chryso-
STOMUS Homalıen her dıe (Tenesıs oder Aas Buch Mosıs hat Prınz
M 7 er 7 Lı h N, e1ner Neuübersetzung unterzogen (Pader-
OTN 1913 X 966; 390 S.) Be1l W hıtaker Chrysostom ON (JOr I  o
J'TStE 254-—957 wırd eindringend dıe Vo  S dem Heııgen OG-
botene Krklärung dıeser Paulusstelle besprochen. I/euvre eXEE-
tque de T’heodore de Mompsueste, 550 —498 apres Tn erfuhr eınNe
fassende (+esamtwürdigung durch Pırot (Kom 1913 334 ]
Dıeu untersucht: BRH  — MXAN: 6852701 die Frage J0 commentaıre

‚Jevremne da Pseudo-Chrysostome serart-ıl "reuvre de Polychronvus
‚Anamee, wohel er eıner bejahenden Antwort zuneı1gt. nter dem
Thitel Pro Adrıano weıst. Mercatı 246— 9255 ZU ext der
ELSAYOYN S16 TAas ela YPAPAs des Antıocheners Adrıanos wertvolles
Mater1al 4US Katenen ach. Als Beıspıel der exegetischen Manıer
des Alexandrıners A'Chiıchen Typen gegenüber wırd VOoO  am OM NECNOS

EPh X47 542349 „ATOTOLTALOG“ ä r@v TANC KuptAAw T ÄAhe-
SayÖpELAS TÜ TEMWV AL S1XO VV herausgegriıffen. ber Diimwyv STLOXOTOC Kap-
TAGLAG, den ekannten Verfasser e1INeEs Hohehed-Kommentars 1m Jahrh.,
handelt Papadopulos 362— 365 Die VOoO Usener Anus
Julzan VON Halıkarnass, EeZW. spezıell AUS dessen Hıob-Kommentar
mitgeteilten Auszüge sınd Kleine Schrıiften 316—333 wıeder 4,b-
gedruckt. Rahlfs MAaC ız 476 cıe Mıtterlung, daß
C717 dıie heslıche Grundlage der Süs Catena L.ıpsıeENSsIs VO 1179 1n
der Hs No 43 der Nationalbibhliothek Athen ermi1ıttelt. habe An
1S6°dä8 VOoO  S Merw Apg 14 28 knüpit Bruston 7D p OoeLeE Knimenide
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Von 7iıncus wurden DIDieel ’ Apötre Panul RTQR N 53  Ci3
Scholien des Gregorıius Abulfarag Barhebräus ZUM Buche Numern nach
den ”er ıN Deutschland vorhandenen Handschrıiften mıt Anmerkungen
herausgegeben (Breslau 45 S Von Denkmälern nıcht EYXP-

getischer geistlicher Beredsamkeıt wurde ure Cheikho XKMVI 43

mehe ınedate de St Cyrılle de Jerusalem SU4T la UWCc0ONCLSLON), dıe 61°

für echt hält, ın einer arabıschen V ersion AL Iuncht. SCZOSCN. In de
fuga (T des Nazıanzeners findet sıch ıe Bezeichnung der Seel-

als DIDre Wissenschaften der Waıssenschaften, ın der SYMAaNN
Abhandlungen dem (echrete der Phrlosophie unNd ohrer (zeschichte

oben 199) SUMLLLAR eıne polemische Spitze e1ıne gleich-
autende Definition der Phiılosophıe nachweıst. Die bereıts VoO Kra-
senınnıkov (Dorpat 1911 X 63 S miıt russıischer Jber-
setzunNg und ımfassender Kınleıtung edierten Sanctı Abramınz archreprscopı
Ephesu Sermones HO sınd cdıe nämlıchen, deren Ausgabe durch Jugie

IA1m vorıgen Jahrgang dieser Zeitschrift 385 Zı notjeren W aAr

premVere homelıe cathedralte de S  evere d’Antıoche, welche ın der syrischen
hıs auf wenıge Zeılen verloren ist, hegt vollständig ıIn e1Ner koptischen
ers10n. VvOr, mıt der Porcher ROC XN 6978 ın Orıginal und
Übersetzung bekannt, Zı machen beginnt. Useners Edıition der inter-
essanten Weihnachtspredigt des Sophronıos VO 634 ist, Kleine
Schrıiften. DGL wıederholt. Eın noch ınecjertes grıechisches
Lunteraturdenkmal des Jahrhs. wırd be1 Jugıe Le Arscours de 102
metrıus Cydones SUNY P Annoncıatıon el Sa doctrine SUNV ’ Immaculee (/on-
ception UZ durch eıne Inhaltsanalyse bekannt gemacht
Kınen apokryphen bohairıschen Sermon SUF Ia yenNteENCE attrıbue
Sarnt Cyrıulle d Alexandrıe hat Chaine MEFO N 493598 ecdıert
un übersetzt, wobel ET anhangsweıse e1n (Heiches auch miıt einem 1N-
haltlıch sıch mıt dem Pseudepigraphon berührenden Stück des athıo-
pıschen SYNaxXars tat un das entsprechende des aqarabıschen wıeder
ahdruckte Asketisches Schrıfttum anlangend nat Greßmann LKg
NN 3095— 3985 Frankenbergs Ausgabe T syrıschen ber-
SetzuNg des Euagqgrıos Pontıkos Kritik geübt un ın Verbindung mıt
ıhm hat Lüdtke ebenda XNM S77 —96 auft (‚rund eıner Kollatiıon
der armenıschen Übersetzung des Nonnenspiegels un des Mönchs-
splegels des Euaqgrı0s Pontikos den Nachweis dafür er brac. daß dıe-
selhe aut eıine syrısche Vorlage zurückgeht. Kın weıteres äthıopısches
Kuagrıanum wurde durch Grebaut La MAUVALSE PAaASSLON de Pavarıce
selon Koagrius d’apres le WnNsSs ethropıen NO de Delorme RO  ©

4927{ mıt Übersetzung publızıert. Von Leıipoldts Ausgabe
Sinuthi archımandrıtae uata et OoMNLA ist mıiıt Unterstützung
Orums der Terxtus des Bandes (Leipzıg N I, 234
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(OSCO cr Coptacı. Ser "Tom. V) erschıenen. Im zweıten "Veile

se1ıner Veröffentlichung über Ie ım ÄAthiopischen, Arabıschen und Kop-
tischen erhaltenen Vısıonen Ana Schenute's ÜoN Atrıpe bhıetet GrO hmann
ZDMG. 1: X7VE3A4 1226 ın ert und Übersetzung uUunNs Ie arabısche
Homalıe des Cyrıllus, welche die Nacherzählung eıner Vısıon éenutes
enthält, 1ın deren Mittelpunkt eıINe uch hıturgiegeschichtlich iınteressante
hımmlısche MeßfTfeıjer steht. frammentı ascehc ınedatz Ael codaıce olo-
JNESE 2708 (9210 D79), e Amante Dk 593547 edıerte, zeigen cie
nächste Verwandtschaft miıt dem „‚Pratum spirıtuale“ des ‚JJohannes
Moschos Stählın 1at. ebenda I1 17L VAYN en asketischen Stücken
MS (Jod. Bonon. alshald zahlreiche Kmendationsvorschläge SO
macht, Grebaut hat RO  © 493— 497 äthıopısche Sentences
ascehques d’amnres le WNS. ethromıen hıO de n Delorme Zı edieren
un 7ı übersetzen begonnen und henda ST O un 4929439 ach
derselben Hs eıne entsprechende Veröffentlichung zweıer kleinerer
Stücke ähnlichen Charakters, eıner Serıe VOoO  > Erhortatzons AdUNX ANM-

choretes e7ZW. e]ıner olchen VO  u RBReconmandatıons CvEQUES el (AUÜ)  Q
Endlich ist, durch den "T'ertus VOoO  S Connollys AÄAus-yreires geboten.

gabe Anonymı auctorıs eXNOSLMNO officıorum ecclesıne Te0T9LO Arbelens,
vulgo adserıpta. Accedat Abrahae har Tinpheh Interpretatio CLO
VUÜUWL (Parıs 1913 180 SCO SCript. SY. Ser "T’om. XCX)
uNsSeTtTe Kenntnıs syrıscher Liturgieerklärung eınen bedeutenden
Schritt weıtergefördert worden. Hagiographie: Seine wertvolle Aus-
gabe VOL Menologu anonNYymMmı byzantım saecul2 TUNE supersunt hat
LatysSev durch Veröffentlıchung der Texte der Hs Mosqu 376 für
1134 hıs August 1ın einem Fascıculus (Petersburg 19192 KEN.
4928 S vervollständıgt. Lie SYNAXAUFE ethropmen betreffend bhıetet, Nau
RO  e 3925 eıine Kesumierung der 193 notijerten

Grebaut hat, ebenda 3192 {ffdiesbezüglıchen Ausführungen (4u1dis.
eınNe äthıopısche Notıce SUV Matthıeu ’evangelıste d’apres le WNS. ethropıen
NO de K elorme bekannt gemacht. Eın dem Kreıse der Apostel-
egenden nahestehender armenıscher Text, ( lxlm‘bI:'ulmn pu uug ungen
11‘b_g?11u4177:u1uw:11.[3'1„31n (Die Autobrographie des Dronysıos Arevopagıtes)
wırd 641 —660 vOomn Akınılan, eıne legendarısche Bıo0-
graphıe e1INEes anderen Apostelschülers, L Nar0AHYECKOE AHNTIE Nanbhl
KınMeHTa (Das glagoltische Leben des hl. apstes Klemens) IRSL
N AT Heft 915—999 VO Sobolevski) untersucht. Knopfs Anus-
gewählte Mäöärtyrerakten, dıe vorzüglichste Erscheinung iıhrer Art, haben
eıne neubearbertete Auflage (Tübıngen 1913 N Al 114 S E1'-
leht. Eıne Diıissertation VOoO  — W eber De acbıs Acacır (Borna-
JLieipzıg 1913 57 S zeıgt, da dieselhben AusSs eınem Berichte über
eine Nısputation durch spätere Hände mıßverständlich Zı eiınem Mar-
tyrıum umgestaltet wurden. Das Martyrvum des Basılıscus wurde
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SPh XNM AA durch Lüdtke AuUuS e]nNner ünchener ST1E-
chischen Hs edıert. un anschließend ebenda B1 55 durch Jagı
Das Verhältnıs der altkırchenslavıschen UÜbersetzung ZUÜU dıesem 'erxt
untersucht. Bruchstücke koptıscher Märtyrerakten, nämlich des Mar-
tyrı0ns und der 'T'’haumata VOoO  S 'T ’heodoros Anatolıos un seıinen (+6e-
NOSSCH un ]je e1INeEs Matyrıons von Lieont1os, Herakleıides und Isı-
doros hat N I1emm (Petersburg 1913 S., Taf.) publızıert.
AÄAus dem Armenischen wurde durch Eurınger 369— 374 IDre
Passıo des hl. Januarıus VON Benevent und seiner Gefährten übersetzt.
eck 1a1 Die griechischen Lebensbeschreibungen des Athanasıus auf
ahır gegensertıges Verhältnıs unN.d ohre Quellen untersucht ( Weıda 1919

S hne Namennennung des Herausgebers wurde N:1
3013926 eıne 1la agL0logıca dn (ostantıno nl ({rande da un rodıce
vatıcano un 3002367 LCSTO GV ECO del OC dr Silvestro attrıburto
al Metafraste erstmals nach Zzwel vatıkanıschen Hss gedruckt. Die ın
7wel Rezensionen erhaltene alte ıca Dananrelıs Styltae fand
C 192122916 eınen Herausgeber A Delehaye, der anschließend
91 FLLO900 miıt. gewohnter Meisterschaft DEe FontıOus Vıtae Danıielıs
Stylıtae 1andelt Eın rhetorischer Bio  - TOUL ÖGLOD LIortpös NWUOV XL C  Opo-
Ä0OYNTOL Osopavous, eın auch durch seıne eigenartıge rhythmische Korm
iınteressantes Loinuo Medo8diov LioatpLxpyOu K wyotavVtLVOLTOÄEWG, wurde
durch Spyrıdon EPh X} S8—96, 1182165 herausgegeben. Eınen
ach se1ner Annahme zeitgenössıschen Bericht ber E translatıon de

T’heodore Studite el de Joseph de T’hessalonıque nach Konstantın-
opel publızıert Van de Vorst 54 A E mı1t ausführlicher
Kınleitung. PFOPOS du MmOMNE ‚Job Meles AL sıecle) weıst Sakel-
laropulos A NI 54.1. 7wel ältere Ausgaben qe1Ner Biographıe
der 'T’heodora VOoO  — rta ach. Nau 1at RO  © 24A8051
Les Vıes SYYLAQUES de sarnt Basıle auf (*+rund drejer Hss des Brıtish
Museum besprochen, ebenda 283—9307, D 3832254 La veErsSIoON
SYYLAQUE dAe P”hastoire de Jean le enr nde publızıert, 270
—270, 3'79— 389 e1IN Resum de moNnogranhıes SYTLAQUES mıiıt einer von

wörtlıchen Mitteilungen wıichtiger Stellen durchflochtenen Inhalts-
angabe der Biographie des Barsaumä VOo  S Nısıbıs eröffnet un NX
103 Ine lettre de T’heophıle, patrıarche d’ Alexandrıe, d’apres la
legende de SErapion le Sıindonıte durch Übersetzung des beı Bedjan,
cta mMartyrum et SaNnCcLOoTUM edierten syrıschen 'Textes hesser
bekannt gemacht Das arabısche Orıgmnal der rla des hl Johannes
VvOoN Damaskus wırd AI 164—190, 391— 331 durch raft 1n
eıner deutschen Übersetzung allgemeın zugänglich gemacht un hıtera-
turgeschichtlich gewürdigt. Die vOoOxn Kekelıdze CAK. 1919 DE
—41, 451— 486 ıIn russıscher Übersetzung miıt. historısch kritischer
Eınleitung vorgelegten CBBzEBH1LA rPYSMHCKHX'b HC  B'’b NDENOL.



204 ILnteraturbericht.

Maxcumb VecnHoBBAHHK'E (Nachrichten der grusımnıschen (uellen ilber den
ehrwürdıgen Maxımus Confessor) sınd eınNne ausführliche Biographie
Kuphemi10s, dem Sohne des (5ründers VONn Iyvıron auft dem Athos, und
eıne kurze Synaxarvıta. Hılarıon d’Lberıe, geb ö22, gest G18; ist. der
Held e1INes voxn Peeters CX XE OE übersetzten ZCOT -
gıischen 'Textes des Jahrhs. Von den (Teorgu mMVAacCULA VE1'-

danken WIr Aufhauser e1INe Textausgabe (Lieipzıg 1913 178 S
Lafı); während Grebaut CN DE f z A Les mıracles de

l’archange Kagow el 1m äthıopischen Original un ın Übersetzung hıs
Zı KEnde mitteilte un ebenda CM 41 9-—423, ME N 93—— 97 ın
gleicher W eıse Les myacles du sarnt enfant Cyriaque bekannt ZAU

geben begann. Eınzelne der RhM 1L, Vl 157160 gebotenen Nach:-
irage von Brınkmann bezıiehen sıch auf Sprachliches un Sachlıches
ın den Wundern der hll kosmas un Damıanos, der Biıographie des
hl T’ychon 11 JJohannes Kleemosynarı10s nd der Passıo des hl Por-
phyrı0S. Hen3xzaHH0oe PYCCKOC CKa3aHıe SAHPOBHNKOM HE  OH'bB boxbehH
latepu (Eine unveröffentlchte russısche FEirzählung ilber das Multter-
gottesbuld ZYFOWLCH) wurde voxnxn Zukovi@G IRSL 1919 175
—949 AL Jncht Cch un mıt elıner ausführliıchen, hauptsächlıich
lokalgeschichtlich interessanten Erläuterung begleıtet. Von Ne60-mar-
YrS othodoxzes des E Jahrhs werden durch Arnaud E N
396—408 Michel d’ Athenes el Angelıs d’Argos und 517595 Les NCO-
MAYIYFS de Jannına eorges, Jean el Anastase c& der Hand der In
Betracht: kommenden griechischen hagıographischen un lıturgısch-poe-

Um den VoONn ıhmtiıschen Texte mıt wohltuender W ärme behandelt.
publızıerten LO eINeEs N eomartyrs des 185 Jahrhs,, Niıketas Nı1ısarıos,
1andelt. sıch beı eıner "Ahndelas BEBaLwaLG betitelten Polemik VON

Karpathıos Ph Xal 275— 9278 Geschichtsschreibung: Von Eiusche:
Hıstorvre ecclesiastıq ue, Xa un UN les MAYTYFS de Palestine hegt
eınNne "Terte JVEC el traducton FrANGALSE, UN ınder general des deur
OUWUFTAGES enthaltende Ausgabe Grapın (Parıs LXXXVI,
541 S.) VOTL,. Als Eusechrus Werke. VL Band 1at, ın den Berliner
Griechisch-chrıistlichen Schrıuftstellern Helm Ie OChronıuk des Hıeronymus
(Erster el ert. Leipzıg 1913 2770 S edıiert. document.
tella 1ta (onstantın. da Eusebio (esarense untersucht (Jasamassa
(Kom 1913 S Kiıne Note SUTr le YreamOuUuLe LACE % Eusebe
EN tete de ’ Edıt de 1lan 45 hat aurıce ZU Ver-
fasser. Franchı de Cavahıerı trıtt In eiınem Aufsatz über abaro
Aeser1ıtto da Eusebro StR. 161—1858 für dıe volle Glaubwürdigkeit
des einschlägıgen Eusebjanıschen Berichtes e1IN. Von eıner krıtischen
Ausgabe der Procopu (aesarıensıs OPET Ü OMNLA Vvon Haury enthält
cdie zweıte älfte des Vol. 141 (Leipzıg 1913 A, 395 S dıe Iıbrı
Ilept XTLOUAT 0V savue De aedyficıuts CUM dAuobus indıcıbus et appeENAdLCE.
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Kıne Untersuchung VOL Stepanor über ÜÄBTONHCEN B'bCKOP'E nNaTPlapxa
HukKuoopa HogBropoxJckKoMi KopmyeXi (Das AX00v0y0&%PıKOV OÜVTOUOV
des Patrıarchen Nıkephoros IN der Novgorodschen Kormcaya) IRSL
19192 250—993 ist, der Aera des Niıkephoros gewıdmet un bhıetet
ZU Schluß eıne Vergleichung des russıschen 'Textes mıt dem oT1€-
chıischen Original, RBe]1 Istrın 0co6BLIX BH/A’bB EIInyCcKAaTO ÄBTONHCHA
UN3'’b CoÖpaHla 1nx0oHpPaBOBAa (Die yersönlıche Anschauwung des hellen1-
stıschen Chronographen AUS der Sammlung Tichonravov) ebenda {I1IL
Z weırden alg Quellen e1nNner ehemals I1ıchonravovr gehörıgen ‘*hronık
Malalas, Ge0rg108 Hamartolos U, nachgewıesen. Darkö 1at.
384 — 396 Ie etzten (zeschichtschreiber VON Byzanz gut charakterıisıert
un 1913 O03 309 spezıell ber Laonıkos Chalkondyles u abh
keziratarrol (Neue Handschrıften des UN.) berichtet, während 'TSz
11 198914 VO  a} Miıskolezı Adatol: Laonıkos Chalkondyles eletrazahoz
(Daten ZUNW Buographie des Ch.) eingehend erOÖOrtert werden. Eın
Kssay VO  > Bauer über Hıppotytos FiOom, der Heılıge und (Te-
schichtschreiber NJb «VI1I 110  1924 handelt auch über dıe ZUr Re-
konstruktion se1nNer Chronık 1n Betracht kommenden orjentalischen
Quellen: e]ıNe wesentlich e1ınNe Übersetzung derselben darstellende NEe-
nısche (  A  hronık un syrısche Stücke wıe en 5° „11ber chalıpharum“
un Ahnliches. Wa duhuh I(|fll'lb‘llllläLll/ uyunndnc (d-fr l ä U.IJI15 (Des Mowses
UÜUOoON Khoren (zeschichte der Armenier) wurde VOn Ahbehan nd Har
thınnıan 1n e1ıner vorzügliıchen kritischen Ausgabe (Tıflıs 1913
J AHET, 396 vorgelegt. Auch VO l] n[:[„_7: uiwunl?u lJ'l'n.‘l: 1 Bı
JiüSniwlı Üan Ü Gupnupung (Kortuns (Leschichte Tes Lebens und des
"T’odes des hl Mesrop) ist e]ıne Neuausgabe (Tiflıs 1913 ( S Z

verzeıchnen. ‘ıne  i} Note S Ia date et In VLE dAe Cheikh dı chef des
Yezidıs VO  S Nau RO  e MN 105— 108 bringt eıne erste Kunde über
eınen dıe Anfänge der Sekte beleuchtenden syrischen Beriıcht e1INEs
Mönches 4am1ıso 1451 Endlıch ıst, hıer der Schluß von (CGontı
KRossınıs Stud: S4l POoPOoLAZLONL EtL0opıa StO V 365—496 WE9EN
der 1n Orıiginal und Übersetzung mıtgeteilten bemerkenswerten Tigre-
'Texte über dıe Bet Asghede und ıhre W anderungen namhaft Z

machen. Profane YFYachwissenschaften: Neben kurze ZNLEILWLATA TEDL
LATNOGOLWV von Stephanıdes A ST trıtt eine für dıe
Kenntnis der medıizınıschen ILnteratur der Syrer epochemachende Ver-
öffentlichung Budges Ausgabe e1INEsS von einem Anhang 4STLFrONO-
mıscher un astrologischer Varıa un eıner KRezeptensammlung g -
folgten großen auf (+alenos beruhenden W erkes: SYrian Anatoma
Pathology AaAn T’herapeutıics OY ”  he Book of Medieines“ he Syrıan
Text, edıted from (1 Manuscriupt, wıth AN Einglısh Translation
(Oxford 1913 HAXNV IB 612; NR S04 S raf hat, 1n Studien
ZUY (zeschichte der Phiuilosophie. Festgabe ZUWHL G Geburtstage C
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Baeumcker gewıidmet (Münster K 55—78 ach eıner Beıiruter
Hs Psychologische Defimtvonen AUS em „Großen Buche des Nutzens“
VOoON Abdaltah ıbn al KFadl (11 Jahrh.) AUS em Arabıschen iübersetzt.
An Alkında, Tideus und Pseudo-Euklıd haben Björnbo un V ogt
(Leipzıg 19192 6, VL 176 S.) 1n der U em Arabıschen geflos-

lateinıschen Übersetzung Dreı optısche Werke ediert, und ınter-

sucht, VOoO  \ denen 1 (Fegensatz den beıden anderen origınal ATa

bischen das miıttlere höchst wahrscheinlich VOoO  — Hause AUS griechisch
abgefaßt Rhetorische Prosa; prosaische Unterhaltungslıteratur: Der
0E06wp0U Q0UXA ÄAaosKapews ETLTALOS S16 Dpedenıxov Daoıksa TV

"Alawayov wurde Bz 4042413 VvVo  5 Dragumes Nneu herausgegeben.
Zu Achıqar hıetet Nöldeke ZDMG XV 66 eınen Beitrag ZULr

sprachlıchen Erklärung des Papyrustextes. ach Schmidt Der WEISE
Achıkar der morgenländıschen Sage und der Achıkar des Buches Tobras
nach der Übersetzung der Siebenz19 X Y 8390 soll der Roman
eın AQ4us den 100 V, Chr hıs 100 oder 200 1, (Ohr. stammender 1ıt@-
rarıscher Versuch jüdıscher Kreıse SEe1IN, unter den eıden Propaganda

machen. oll erweıst 1ın eıner Untersuchung über Fıne arabısch-
byzantınısche (Quelle des Dralogs Hermippos. (Mıt einem Beitmg__ VvON

Bezold. Heidelberg 19192 S als solche diıe griechische Über-
SetzZUNg e1InNer arabıschen Schrift von An Ma‘sar al-Balhi, W as den
Dialog selbhst, über das 10 Jahrh hinaufzudatıeren und q IS seınen
Autor ‚JJohannes Katrarıos erkennen gestattet. Poesılie: Nach
Chabıaras Ilartpıapyns Durtıoc XL On '’Axddıotoc *Y wyvoc. (Samos
19192 19 S ware der ymnus selhst, jedenfalls er a 1s Photios,
der sıch mehrfach auf ıh beziehe un das (mıthın qautf die Kettung
der Hauptstadt AUuS der Russengefahr gehende) Prooijimion: 17 ÜTEP-
LÜY W STPATNY® hinzugefügt Zu en vON Baiıckell

Ql 5606 ff. veröffentlichten (+edichten des Cyrıllonas macht
Vandenho ff 1: X VIili 163 anläßlıch ıhrer Neuübersetzung
durch Landersdorfer eInN1ge teıls textkrıtische, tells das Verständnıs
fördernde Bemerkungen. Von Cheikho wurde A VE O73
i MJ\ $)Lwd AAS b J] e S  AA  .. (Une omelhe ınedate
d’Isaac d’Antıoche SUNV ’ Annoncıabıon) nach eıner syrischen Hs der
Beıiruter St. J osephs-Universität 1n e1Ner arabischen Übersetzung VeI1'-

öffentlıcht Seinem KHssar de vulgarısahon des Homöelıes metrıques de
Jacques de Saroug hat Babakhan RO  S 252-—2659. 348—374,
XE X 61—68 fortgeführt, während X: 101 eine Note SUVr le MAYWWUÜU-

ser1ıt da Brıtish Museum OV', 1500 (Hexameron d Emmanuel bar Schah-
are VO  - Nau sıch auf den Umfang dıeser syrischen Lehrdichtung
des 10 Jahrhs. bezieht. Ebenda 390—395, X1IX werden
von Delaporte als Quelques terxtes coptes de la Bıblıotheque Nationale
de Parıs SUT les KLmmerllards de ’ Anocalypse bohairısche lıturgische
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Poesıen teıls besser a ls S16 bısher teıls erstmals bekannt g -
MAac während e1INe Hortsetzung der Parerga Uoptica VO  S (}+aselee
(Cambridge S neben ext De Abraha et Melchisedeec

Hymnus de Sinuthrzo bringt (OOhaine hat RO6 337
z AA Se1N Fenertoıre des Salam et Malke e CONTENUS ANS les ANÜ-

SCYACS ethıoprens des brblotheques d’ E’uwrope nde geführt und Grebaut
ebenda 310 ff äthiopischen ymne Jesus-Christ AuUuS der Hs
Tıt Mus Or 6924 edıert Kleine Beıträge ZUTVT kirchenslavıschen 4le-
yatur eröffnet, Fı anko ASPh NN 1502179 indem er Konstan-
NS „Alphabetisches (+ebet“ E1Ne der Spıtze derselben stehende {Or-
ell un inhaltlıch schöne Dichtung, eingehend behandelt ach e
clerq LUOWS d’ Kcolhers d’apres NC "T’able et des Ostraka
11} 209 213 erweıst sıch 61n Unrecht für e1Ne Anrufung des hl
(z+e07g gehaltener metrischer griechischer ext als INn poetisches Schul-
exercıt1um über ıe Pflichten des Landmannes Kıne jJambısche Parä-
eEs«c SEe1INEN Sohn un Erben sınd Ihe Musen des ALSsers Alex108
cde Maas Bf X X3 348 — 369 gefolgt VO  5 metrischen

Von Deux HOoETES byzantıns Ndes Herrschers ediert un bespricht
6dats du x“eclke Makarıos Kalorıites un Konstan-
L1NOS Anagnostes, hat Banescu (Bukarest 1913 S JE ZW E1 (+e-
dichte AUS der Hs Vat Pal (31 367 hbekannt gemacht Kınıge Ilapa-
YVWDLOÜEVTES OTL OL TOU Keöpnvob wurden VOoO  S Lampros N Hm 197f
AXS Incht JEZOSEN un [’payaı XL S0V TELAY OS ıNS pr >  m] T Alhwoer
NS KwvotayvtıyovLTOlhewc WLOVOÖLAS TU VOoLOQUAÄAKOG WAYVOD ÖLAX.OVOD TOUL

Eöüyevixod XAtA XWÖLKXA LW Metswpwv VO  S Be&s VNT 319 3077

vorgelegt Auf [1aöloc 1 8öpouvtnvOG WYPADHOS bezieht sich C111 VO  —

Lampros NH  S 347 mıtgeteiltes Kpıgramm Eie TO  < Atyevn Axp  L-
TNV TU Koxwprdhk 1st einNn textkritischer Beıtrag VO  a Kukules Lıg
316 verzeichnen FEiine Digenisübersetzung AUS dem Jahrhundert
108 Vlämische oder Französische hält, Hesselıng BZ, CC 3703
auf (3rund der Kınleitungsverse entstandenen vlämıschen
(+edichtes über das en OChrıstı nıcht für ausgeschlossen Kın Ag  L-
VOAVOV OTL Y WV Ayılkintö0s hat lampros NH  S 344 . ff AUS

Hs der IL aurenz1an2a FKlorenz veröffentlicht olıt erläutert
Lıg 185 235 ÖNLOÖN SAANVLXOA OLT NEDL TG ÖPAKOVTOXTOVLAG
TOQU 1’'ewpYLOD durch den Nachweıs ınteressanter Parallelen,
während Skıas ebenda 315 textkrıtischen Beıtrag Eic ÖNLWÖN
Bulavtıvya KOLATO XL Sl  - TOYV ÄXpLTAV TOU Koxwprak beıisteuert.

L/ Epweikns wären nach Deinakes ChrK 435— 447 dıe
Tragödien SeENeCcAas, die aut den Diıichter durch das Medium iıtalıenıscher
Poesıe gewırkt hätten, ebenso WI1IC ach SE1NEN Ausführungen ebenda,
448 — 466 qals IInyat TOQU FNwWTOXPLTOU Vergilius un Statıus Betracht
kämen Ie Altamharıschen Kaiserlieder 1at mannn 11617° Rede
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gehatten AmMm Januar 1914 ZUTVT Feer des Geburtstages Sr Majestät
des Karsers Zın der ula der K aıser Wilhelms -Unwversität Straßburg
(Straßburg. 36 S besprochen un ın Übersetzung vorgeführt und
LE der T'1gre-Stämme ın Zwel Bänden (Leyden publizıert.
AAal dem (+ebiete der armenıschen Poesıe ndlıch sınd namhaft
machen dıe V eröffentlichung VO  > oturı IL zw.pby bbbgl Gubn ‚pfpld-
nıw&ehbnn: IILUHLUEIUU[7[IHL [a“flutfi1 S [W„nlü[:lu&b(q (Arakel der Siunzer nd SCINE
Poeme, untersucht und -herausgegeben) ( Venedig. BLV 358 5.);
(Ü+Üasandııan UEL wnl unlı U[I[lb[l?flL7lb'[l (Die mattelalterlichen 1ch-
haberdichter). 1913 205931 un VOn Gouyoumdjıan (’l\flle1!lllll.lü&lll‘]l
EIW‘IIHI€IILIIIILIJ'I'IL‘II l‘;lnnm_7:[: (Das Volksepos „Antuni“) ebenda 939943

Die enkmäler Ausgrabungen und Aufnahmen: Miıt nach-
drückhicher Berücksichtigung des Orjents berichtet 8 Kırsch 1n
se1INeEmM Anzeıger FÜr christliche Archäologıe KRQs E  e145 Bn ber
Ausgrabungen und F'unde. Von einzelnen Ausgrabungsberichten ırd
der VvOoOx< (+ermer-Durand {(1—94, 299 — 924.6 ıunter dem
Uatel LA MNALSON de Uainhe et l’eglase Saint Hierre (l Jerusalem über
ıe einschlägıgen erfolgreichen Ausgrabungen der Assumptionısten ET'-

STA durch e1N sorgfältıges Verhör der hterarıschen Zeugnisse über
das Heılıgtum der Reue des A postelfürsten eingeleitet. Heberdeys
X Vorläufiger Beraicht über die Grabungen In Ephesus 1907 —1911
un keıls Vorläufiger Bericht iüber die Arbeıten IN Einhesus

157 eEZW. 183 sınd TÜr uUuNs Vvonxn Bedeutung, soweıt
1 @E sich auf dıe Marıenkirche un einen gemeınhın als „Grab des
Lukas“ bezeiıchneten, e1InemM chrıstlichen Kultraum umgewandelt -
Wwesen ursprünglich paganen Rundbau bezıiehen. Kın Kapport S
les fFowlles entreprıses ( Baouit VOIL Maspero 1IBL 1913 287— 301
o1bt vorläufige Kunde von dem reiıchen Krtrag Kresken, Inschriften
un Grafnt:, den dıe unter se1Ner Lieıtung wıeder aufgenommenen he-
reıts wıederum aufzuweısen en Unter den Jüngsten Publıkationen
über Aufnahmen, be1 denen Grabungen nıcht notwendig waren oder
vorerst noch nıcht unternommen wurden, steht. dıejenige über dıe
Deutsche Aksum-Expedition herausgegeben der Generalverwaltung
der Kömgl. Museen ZU Berlin (Berlın weıtaus obenan, An den
VoO  b L1ıttmann bearbeıteten and (64 S Taf.); der den Reise-
bericht dery Fxnpedıbvon, SOWI1@e dıe T’opographie und (zeschichte Aksums
ZU (xegenstande hat, schheßt, sich 1 and (240 31 Taf.) eın
Bericht von Krencker ber Ältere Denkmidaler Nordabessiniens, deren
neben Stelen, 'T ’hronen un Palastanlagen e1Nn altchristliches FWelsen-
orab un die Zzwel frühmittelalterlichen Kırchen VOoOL Debra Damo und
Asmara sorgfältiger Beschreibung gelangen. Im 111 Bande (112
141 J’af.) endlich führt Lüpke weıtere Profan- und. K ultbauten Nord-
Wbessinıens ULLS ülterer und HEUECT eıt VOT'. Nach A bschnıitten über
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bautechnısche Eıinzelheıten dıe Gesamtanlage der Ortschaften, dıe
Anordnung der W ohlngehöfte und ıhrer Baulichkeiten rı der Sakral-
bau beherrschend den Vordergrund Seıne hbeıden Haupttypen der-
JEN1ISEC der uınd- un derjenıge der Rechteckkirche werden zunächst
zı sammenfassend behandelt un annn ]6 Nner stattlıchen KReıhe
S1e vertretender Eıinzeldenkmäler verfolgt Kın Kapıtel über rel1ı-

Abzeichen un Kultgeräte macht den Schluß Für den en
Palästinas 181 VOL allem auf dıe mustergiltıgen Aufnahmen VETWEISCH,
welche dıe beıden oben S 176 vorläufig angezeıgten Publıkationen von

Vıncent und hbel brıingen nNnte1 suchungen vOoOxn Iz 7ı über
he Phılıstane Caty of Askalon PEF 1913 en auf Schritt
und T} auch mi1t. der Befestigung der Kı euzfahrerzeıt rechnen
GHeichfalls erster IL1uınıe des über Askalon esagten verdijent
hıer A hrer schs 9 Archäologıscher Jahresberaicht ber Palästina DP V
XN 60— 93 Krwähnung Seıne dankenswerte Beschreibung vOoxn

Kxxinolaı NS Kalkauatas hat Dukakes Ph X} 071072 für sechs
weıtere (Nıkolaos Konstantınos; K o1mmesıs Apostel Nıkolaos Liakaı0g;
T’axıarchai) fortgesetz Beı 7068 0eotoxoc ZKOTLOTLOGA, WEGALWVLAOG
YLOGC Y Zaxiyviom B7 1} 504— 510 werden e1INeEe Kreuzkuppelkırche des
15 Jahrhs un ıhr (+emäldeschmuck beschrıeben ANYALOTNTES KL

BuCaytıaxa VLE LG in JOpELOÖUTLANG Hreiy0u sind (+evgenstand N Hm
276 288 wıedergegebeneı Berichte Vvon Euaggelıdes Bel KHC1ılLow>

15PHOBCKUTE 3EeMICT PECCHHCTO (Les AnNTQULLES de "TayrNOvO et
le tremblement de erre A 305171 wırd der durch das etztere
geschaffene Zustand der ersteren Wort und ıld vorgeführt. Skor-
pıls APXe0ONOTHYLECKM O’BIBAKH O'T'b UTpaHAKANTAHNHA (Notes SUNY /es
ANTLYULLES de Strandıaplanında) ebenda 035969 bringen Christliıchem
neben alten Festungsbauten cdıe Sophienkırche VOoO  S Vıza un 611 hoch-
ınteressantes Höhlenkloster des Nikolaos be1 Michı1a JLE Beschreibung
Die YdOurg An der Amanuspfor e GCinNn nunmehr VOL der Bagdad-
bahn erreichter Punkt dessen strategısche Wiıchtigkeıt schon der
Alexanderzug aufdeckte wırd durch dıe Rulmen e1NeT Burg der kleın-
armenıschen Könige bezeichnet die von (+ottwald No
beschrıeben den Von SLW d7z dur Aunl Er pugang S uun uws,pud ng
l.,’l?lll.l‘lllllLll[l Snı [d-Euwlıg } wyp Ulnnn U 12 Fı 20 Sulıuw frg (Illhu-
trierte Sammliung der Antıquitäten (20) Etschmuiadzın und SELINECY [/m-
gebung, hegt e1N Heft (Jerusalem, 1913 NT S VOL-:

Archäologıe un Kunstgeschichte Bın vorzügliches K ompendızum der Paldcstı-
ıschen Altertumskunde voxh Thomsen (Tübıngen 1913 109 S

berücksichtigt auch dıe Denkmäler der frühchristlichen un byzantını-
schen eıt In unter der Lieıtung vonhn Burger erscheinmenden
großbartıgen Handbuch der Kunstwissenschaft sınd qals Ineferungen Öl
E 19 1/“ Zif zehn DIDnie altchrıstliche UNS VON ıhren

ÖRIEN8S CHRISTIANUS Neue Serie
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nfängen hıs ZUV des ersten Jahrtausends behandelnden Dar-
stellung voOnxn W ulff (Berlın 12390 18 Taf.) ZUE Ausgabe
gekommen ber e1INE Eichibition of ancıent Russıan arl Moscow, dıe

gu Überblick über dıe Gesamtentwicklung der russischen Kunst
VO hıs 16 Jahrh vermittelte, hat Lykıardopulos BMg
94 f referjert __ Architektur Fın den Gegenstand durchaus e1genNartıger
W eıse behandelndes erk voxnhn Benoıt T/architecture wıdmet das zweıte
uch des VUECN medrieval et moderne hetitelten Bandes (Parıs
1919 543 S der christlich orjıentalıschen Baukunst T’he OVLGUNG
Of the Persıian Aouble OME der nıcht. VOLr EKEnde des Jahrhs quf-
IBl ete un dıe Möglichkeıt Zusammenhanges dıeser Bauform mı1T
Indıen untersucht Cresswell BMeg XN UQ 152156 Kıne (7e-
Schıichte des altchristlichen Kampttells VO  S W ılken VO en (München-
Lie1ipzıg 1913 170 S dıe VOr allem dıe Sphäre des Frühbyzantı-
nıschen berührt 1äßt leıder die notwendige Beherrschung der Ziusam-
menhänge mı1t der pagahecnh Antıke Vverm1SScCchH Beı Baırd E „Colonna
Santa“ BMeg MN 1982131 werden alte Parallelen dıeser
der Pietäkapelle von St eter aufbewahrten Spiralsäule namentlich
auf Samagher der Nähe voxn ola gefundenen KElfenbeıin-
rel1ıqular des oder Jahrhs nachgewıesen FKür dıe Togone (
Ankochia, AZLANZ und Nyssa begründet Bırnbaum RKww CX
181— 9209 Rekonstruktionsversuche, die iıh sehr entschıeden IC die
ÖOrıenthypothese Strzygowskıs Stellung nehmen lassen uch Weigand
Z61SCH ıhr gegenüber Neue Untersuchungen über das (+oldene "T’or N

Konstantınopel MAILlA DE N ablehnenden Haltune;
für dıe namentlich e1Ne auf der Grundlage breıtesten Veı xyle1chs-
mater1ales durchgeführte stilgeschichtliche W ürdigung der Akanthus-
kapıtelle des vox iıhm der eıt des 'T*’heodos10s8 ZUSEW1ESCHNCNH
Denkmals maßgebend 1st, Santa Sofia dn Costantınopolı behandelt
ostantını 1913 ÖT Byzantımsche Substruktionsbauten
Konstantimopels hat W ulziınger VL 370— 395 mi1t VOT-

bıldlıcher Sorgfalt aufgenommen während Gr MX 459 473
Ihe Steimmetzzeichen der Bın-bir-Darek für den nıcht verschütteten
eıl dieser mächtigsten Anlagen möglıchst vollständıger Luste
zusammenstellt In der unter AUuS der byzantınıschen M yrelaıon-
ırche hervorgegangenen OsSscChee lıegenden säulengetragenen Krypta
glaubt Gottwald Vi No 1909 Ie Karsergruft der Budrum-
dschamı erkennen dürfen dıe durch OMAaNOS Lykapenos angelegt
wurde ber Ie Marıenkarche ‚YhESUS nandelt ırsch RQs
X VE autf Grund der oben notlerten vorläuhgen Ausgrabungs-
berichte Eın Ungenannter beschreıbt MsO XE 15922155
1992 {ff kurz als Jerusalems hıstorısche Bauten dıe (+rabeskirche un
den Haräm-es Serif VW ıllıams weIstT PEF 1913 179 183 (/yOosses ON
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thıe Mosque of the Dome of the FEock, Jerusalem ach un glaubt, die
betreffenden W erkstücke byzantınıschen Ursprungs se]en vVvOoOL den Kreuz-
fahrern dem mohammedanıschen Bau eingefügt worden. Eın reicher
Schmuck ausgezeichneter photographischer Aufnahmen verleıiht, eıner
Notıta despre arhıtectura sfäntubum umnNnte (Notız üÜüber Are Architekctur des
Heılıgen Herges) OS VO Bals BOMI VI BL ihren er Be1-
VÜüge Kenntnis chrıistlicher Baudenkmdler M Bulgarıen enthält, eiıne
Dissertation VOHn Yımmermann (Berlin 913 f S BPalastchew
herichtet I 11 397 über ÄPaM'bT'b „UB 1e0x0PB UTPaTHNaTB“

He1x00'BPCKO (L/’Egbse de Sarnt "T’heodore Stratalate Nedobarsko, —

vond. Kazlog). Auf XYAMABCKEIM MOHACTBIDb Ha Kapkast (Das Kloster
Hudpab ım Kaukasus) weıst. Pıgarev StG 1913 unı 54. {f. anläßlich
e1ıner dasselbe bedrohenden Entstellung hın Die aut Ausgrabungen
der Jüngsten e1 gegründeten Mittellungen VOoO  S (+erola über
cello DrıMELUO dı YVYıtale ın avenna RE 427 —432, ABOZZAH) sınd
auch für das Verständnıs des Justinianıschen Neubaues VO  - W ert,
Malereı: Von Be6&ös wırd Bz %* AB 413 durch Nachweıs weıterer
29 Bolavınvor Cwypapoı mTDO TNGS AÄDIEWE eine ZugpBoh% ELG tNV LOTOPLAV
TNG BUCAYTNYNS YPADLANS erbracht, AUuS der besonders hervorgehoben D

werden verdıent, daß der Vo  o 'T’heodoros Prodromos gefeiıerte KEulalıos
1Ur e1In Krneuerer oder Krgänzer der Mosaıken der Apostelkırche 1
o Jahrh se1n soll Lies MOSWMAUECS de Sarnt Demetrrius haben Dıehl
un Lie T’ourneau MP 905947 (dazu VTaf. XVI—XXLI)
1n glänzenden Reproduktionen publızıert. K<C‘l10ow> macht SABRB 4347
303 Mitteilungen über DpecKuT boaqHckKaTa H’BPKBA HDA ComoHna
(Les fresques de "eglse de 071AN$d; nrES de 0  A Un NOUVDECÜUYÜ U

ser1t JVEC des FEvangıles et du Psautıer LLUSTVE wurde durch mMOn
I1BL 19192 BA Z annoncıert. Franchı de Cavalıerı beschreıbt

DG 930—-235 Un antıca ranpresenNtazZıone della translazıone
dr "T’eodoro Studıta, welche das vatıkanısche Basıleios-Menolog10n ZU

ß November aufweıst. ber Mänı T Les 07T1LQINES de Ia mMımnNHKATLUTE
DEVSUNG äußert sıch Cumont CC 89286 auftf (+rund vO1

Notizen be1 Augustinus un Aorem un der Funde Lie Coas. Aus
dem 13 un Jahrh stammende Coptac mMmMıNLATUTES IN Egypbhan
churches and mONASTENLES, nämlıch dem Där Ah? Ssufen be1 Alt-Kaiıro
un dem nıtrıschen Makarioskloster, macht eT

Sachsen BMg 203 bekannt. Beı Griffith he ubran
T’ents of the (hrıstian PDer1ıod oben 195) zeıgt '"Pat. I1 dıe stark
zerstörte Darstellung Christı, ıe ın der Berlıner Hs Orient Quart
1020 als 'Titelbild des Kreuzeshymnus steht. Kıne fÜür das Studium
der armenıschen Buchmachereı und ıhrer (+eschichte epochemachende
Pubhlikation VO  S acler Mınıatures Armenzennes. V4ıes du Chrast,
yemNUrES ornamentales (XAe X VEIe sıecle) (Parıs 1913 al

14.*
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S erläuternder Text) wırd näher besprochen werden. Zaer auf
Holz gemalte öpfe A Dew-Abu-Makarıos werden BZ AAA 448
durch erzog Johann eorg Sachsen publizıert. Eın ach
Amerıka gelangtes Werk des kretischen Malers Andrea R1Co0 ( Wende
des 13 A Jahrh.), he Princeton Madonna and. SOME vyelated,
Daıntıngs ın der Ikonensammlung des russıischen Fürsten Lauchacev
führt Keyes AJı  > AV 4E 21 0) 099 vergleichend VOL Von eıner
VIKOHLI MOCKOBCKATO HNDMHABONHALO co60opa UÜnacbh bopy (Die Tkonen
der Moskauer Hofkırche „Eirlöser IM Walde“) der Horschung erschließen-
den Publık  K  z  atıon vONn Prokrychkıne bringt e1IN erster 'Teıl /IKOHBI
ILHUCAHHXHLIA PaH 14a4439.12 V11-TO K (Die TIkonen dem frühen An-
fFang des Jahrhs.) (Moskau 1913 S., I Tar) €  ekotov
behandelt StG: 913 Aprıl S68 49 H5BKOTOPbIA YCThI CTHMIQa

UYKOH'L XV-TO (Famıge Punkte des Stils der yussıschen Ikonen des
13 Jahrhs.) während M I A, V ebenda Juh September 25— 33
VKOHONHCH IN 11CDBOM'B nNap'b N3'’b XJOMA POMAaHOBLBIX'B (Dire Tkonenmalereı
unNter dem ersten aren des AUSECS Eomanov) charakterıisıert. Schlıeß-
ıch Mag hıer uch die Veröffentlıichung yrwähnt werden, deren (+udas
Bz 300257 die Mesaımwvyvıxa YADAYWATO TÄOLOV är TOUL OnNscsL00 ın
Athen gewürdıigt hat, Zeichnungen, muıt denen Hände des 16 oder
beginnenden K Jahrhs dıe W ände des antıken Tempels bedeckten
un dıe als Abbildungen verschıedener byzantınıscher Schifistypen lehr-
reich SINd. Plastık: ZUr Provenıenz (der Sarkophage des JSumnmıius ASSUS
und Lateran V 17dÄ vertritt Baumstark KQs AA E j  u die
Anschauung, dalß genügende Gründe vorhanden se1en, dıe hbeıden
Meisterwerke altchrıistlicher Sarkophagskulptur für den Orıient ıIn ADa
spruch Zi nehmen. Von Ehbersolt C D 333—339 publızıerte
Sculptures chretennes mnNEAdates du NUSCE de Constantimople gehören ohl
och dem Jahrh. IDS siınd e1ın Kragment VO “Eßdowov heı
Konstantınopel wohl mi1t Apostelgestalten und Aaus Laodıkeia sStam-
mende Bruchstücke VO an eıner wohl lıturgısch verwendet g -
WESECN: Platte, deren reicher hıldlıcher Dekor neben dam und Kıya,
A brahamsopfter, Auferweckung des Liazarus, ‚Jonasszenen und vielleicht
dem Ansatz eiINeEs Kınzugs 1ın ‚Jerusalem dıe Szene der Verfluchung
des Feiıgenbaumes durch Ohrıistus aqaufweıst. Von Pancenko
XNM 1L RO bekannt gemächte un ausführlich gewürdıgte Pe1bBemHI
HN3'’b BAaCHAHNKMH UTy ına KOHCTAHTHHONO.TE (Eelefs Zn der Studionbasilika
ZU Konstantınopel) stammen anscheinend AUuS em 5. oder Jahrh und
brıngen eınen OChrıistus ın ägyptischem IT’ypus, eıne Maılestas {1)o0-
m1n1, eınen Kınzug 1n ‚Jerusalem und e1INeE Apostelgruppe. A Büsten
In Maıland, Liateran, Konservatorenpalat und Louvre werden VONn

Delbrück AI 310— 359 Porträts byzantınıscher K aıser-
ınNNEN unter sorgfältiger Verfolgung der weıblıchen Kopftracht der Spät-
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antıke auf Arıadne, die (+emahlın des Anastasıos, un auf 'T ’heodora
gedeutet. Unter den durch Vanl SAtolk 1n eiınem Uatalogue des SÖCULP-
LuWreS, Tableauz, T’apıs elc OTMAN In collechon d’0bjets art da
Musee DvAN StOLk, Janstraat D  0-Hartem (La Haye 9192 136 TPar)
hbeschrı:ebenen Stücken gehören ein1ge Holzskulpturen dem 1 weıteren
Sınne: byzantınıschen Kreıse An, Im Fıtzwallham Museum weıst. der
VOL Dalton ıIn eiınem Catalogue of he mediaeval WOTLES, enamels,
jewellery, JEMS and miıscellaneous obJeCts bequeathed 50 the Museum DY
Fyranlk MeLiean (Cambridge 137 S., D Tar.) beschrı:ebene WFonds
Zwel byzantınısche Elfenbeinskulpturen auf. Kunstgewerbe: Das Stand-
werk für iıhr Gebiet, auft welchem dem christlichen sten eine hbe-
deutsame Rolle zufälhllt, wırd auf lange 11NAUSs Falkes zweıbändige
Kunstgeschichte der Serdenweberer (Berlın 1913 AL L28: 147 S
oleiben. Eıne Spezlalstudie über Byzantıne sSIlkes IN London Museums
VO Liethaby BMe K AXEV 138— 146 185 geht anuıt deren Technık
un Ornamentformen näher e1n, während he1 Lampros Hm D 2009
a O12 dıe Frage ZUL Diskussion steht, oh GTE WLLLO XL Y AOLLUG TWYV
AÜTOXPATOPWV TOL BuCavtiov, SENAUCT diese kaiserhichen Insignıen des A
1annes T 7ımıskes un Nıkephoros Phokas noch wıirklıch, Ww1e behauptet
wırd, sıch auft dem Athos befinden ber einen hbeım Dorfe Malaja
Pereschtschepma 1m Konstantinogradschen Bezirke des Poltawschen
(+0uvernements gemachten (+0oldfund byzantınıscher nd sassanıdıscher
Provenıjenz hat 099934 Pharmakowsky, über e]NE 1n
Rumänıien gefundene christliche Bronzelampe des 9./6 Jahrhs. ebenda
399 Pärvan berichtet. CpeObBPeHB TAaC'’hb ()’1I'BD D B'’bBK'b (Une LASSE N

argent de J miıt Brustbild des Niıikolaos und reichem OTName1l-

talem Dekor wurde SABRB V1 395 durch F<C1ılow> publizıert. Von
Supka RQs 162191 bekannt gemachte un 1n Sınne eıner
entschlossen ach dem Jrient. blıckenden Forschung eingehend he-
sprochene Frühchristlche K ästchenbeschläge Ungarn erwecken durch
ıhr reiches, teilweise stark synkretistisches i1konographisches Materı1al
e1INn hervorragendes Interesse. En Fauchfaß Aegypten ıIn der
Großhgl Altertümersammlung In karlsruhe wurde MASR %X VLE
183191 durch Drexel, Kın orzentalisches Incensorium gleicher Her-
kunft 1m Museum VOIL Campo AaNTtOo 71 Rom KRQs CANV H 199
durch de Waal publızıert. Z.wel "T’ables CN LerYre eunrte yemMte, d’epoque
Copte 1at R Weıiıll R'LPhEAÄA RLEZE 100 Schlusse eıner Publı-
katıon Monuments Cqgypbens Arvers veröffenthcht. In fragment de
noterıe byzantıne (1 AEcor humaın el vegetal, das 1n Algıer gefunden
wurde, hat Vn G(Üennep 450 besprochen. Die ort-
setzung eıner Studıie von änsler über Ihne Aampe, ohre Bedeutung
uNnNd Einbwicktung zn Palästına HL 1399 verfolgt iıhr 'T'hema
bHıs ın cdie {rüh thistliche eıt hıneıln., Symbolik und Ikonographie: Zum
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Ursprung der altchristlichen KFıscher- unNd Fiıschsymbolik hegt Rıw.
AA 300— 306 eEin interessanter, aber wen1g überzeugender Hınvweıis
VO  S KEısler anuftf samarıtanısche V orstellungen VO Mess1as als dem
wiederkehrenden ‚J osua hben Nun VUOI: UÜber T'he symbolısm of certaımn
enatacomb frescoes 1at Ross Barker BMg MX ANV- 45— 90, 03—109

gehandelt. ON der Kunstgeschiuchte des Kruzifixtes handeln Dar-
legungen VONL Krieg HpB (1 144 24.1—260, 330.—345 auft Grund der

einschlägıgen Forschung miıt gerechter Berücksichtigung des
Orjents. er zweıte Teıl VOI Vıncents Arbeıt über Quelques repre-
sentatıons aAntkıques du Sarint-Sepulere eonstantınıen » W AI
gestaltet sıch 7ı e1iner vortrefflichen Skıizze der ikonographischen 4N
wıicklung des Sujets des Myrophorenganges. Beı1ı Reinach Les obse-
JUES de Ia Vıerge 334 -— 34.0 (mit eıNer brieflichen Miıtteilung
VOIL Miıllet) wırd anliäßhch eıner cdıe Szene darstellenden Pemture
eatalane de Ia (/ollechon Sulzbach (Parıs) dıe Möglıchkeıit eıner Be-
einfussung der katalanıschen unst 1400 durch byzantınısche N Or-
bılder der Palajiologenzeıt 1nNs Auge gefaßt. Ziu den Nachwirkungen
des vrömıschen Karserreiches Iın Rußland rechnet, Lezıus
hıs 185 das e1IN- und zweıköphge Adlerwappen, von denen das etzZterTEe
durch dıe byzantınıschen Kaıiser ımmer geführt worden SeIN <oll
Epıgraphik: Auf einıge be] Fılow ÄHTHUHN apoJHna
Myvseli (Monuments antAuUES (A/U) Musee Natıonal) 111 159
publızıerte frühchristliche Inschriften wurde oben 169 SENAUET hın-
gEW1€SEN. Lies INSCYLPMLONS da Sinaz behandelt bel S AAA
uUurz ın eıner krıtischen Auseinandersetzung mıt Tafralı. Die ebenda
1192145 VO  - ıhm bekannt gemachten griechischen Inseriptuons CN

MOSAUIUEC (1 el-Mehayzet gehören dem leider vorläufig wıeder verschüt-
wundervollen Mosaıkfußboden e1ner 17 langen un 10 breıten

frühchriıistlichen Kırche Yıwel urze "Erxıypaopal 5W Behnesa, VvonNn

denen die eıine eınen „ÖESTOTNS“ Phokas, dıe andere die Venetjaner
neNNT, hat P<apamıcha@l> ant VL 168 veröffentlicht. Kınıge by-
zantınısche (Arabinschriften hbefinden sıch unter den VO  S Seuze BC  mn
N 534—_ 641 hbeschrıebenen Antıquites hraces de la Propontkude:
(/ollecton Stamoulas. Den griechischen ext e1INeEs Friedensvertrags
zwıschen Byzanz un den damals och heidnıschen Bulgaren VO

l] 814 enthält das ÜOJTeEHMAHKLOÄCKHATL HAalllUC’b (L’msecriptoon de
Sulemankenı) VOo  s Z latarskı BSAB 14141 13121179 neuedierte un
eingehendst kommentierte epıgraphische Denkmal, Eınen Beıtrag VO  —

LatySev Kn MCTOPIM XPHCTLAHCTBA Kapkash (Zur (zeschichte Ades
OChristentums IM K.aukasus) (Petersburg 1911 S ergänzen
eın1gE ] peyecK14 N3'’b HoBo-AeoHcKarOo MoHacTb3pa (Griechische
Inschrıften AÜUS dem Neu-Athoskloster). Beı Morıtz-Kuting Inschrıften

SYICN, Mesopotamuen unNd, Kleinasıen. Syrısche und hebrässche
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Inschrıften (Lieipzıg 1913 21 S en sıch eun teılweıse schon
Vo  s Pognon publiızıerte chrıistliche ummern Encore le CS FOoMm-
ALEeSs du (A7urmet hbetrifft 305 1{1 Naus Yiusammen-
{aSSUNg ıhm VONn Decourdemanche Z den Kpiıtaphıen ostturkestanıscher
Nestorianer ZUL Verfügung gestellter interessanter Bemerkungen
and a Vvoxh Quıibells Eircavatıons At Saqggara (Kaiıro 1919
29{ S bringt VO  S he MONASTETY of Ana Jeremias spezıell he COPTLC
INSCYWWMONS In Deutsche Aksum Expedition and (Berlin 1913

T af.) bhıetet Iı ttmann mustergiltigster Publikation Sabiürsche,
griechısche und altabessinısche Inschrıften. Nter den letzteren sınd
neben Her Neuedition VOLr allem der groben christlichen Inschrift
des ‘Kzänä christlichem Materı1al dıe hıstorıische Inschrift
N€ESs Dän’6l AUuUS dem A Jahrh E1MN ragmen C1N€6E Taufbecken-
inschrıft und mehrere (+rafüfiti buchen Numismatık Von Tolsto1
Monnaıes byzantınes entfallen dıe ] n2efer unse LE, (Petersburg

295 599 'T’af —— auf dıe e1 VO  S Justinos hıs
Maurıikıos Durch Mouchmow werden SA B 111 2994 —— 934. IB
HC  IM Ö’bIrapCckKA MOHETM (Deux WMONNALES bulgares ınedrtes) mı1
dem Bıldnıs des Demetrıo0s dıe Vo  \n der TEl ersten Assenıden
herrühren publızıert un eingehend mıiıt byzantınıschem Parallelen-
mate  V  161al verglichen. ber A  * g pun dlnnn (Dre armenıschen
Münzen) sınd Bemerkungen Voxn Asturıan 1913 S0 2313 VOI1'-

zeichnen. Der Billeı- NJ (zoldbullen IW Mittelalter, ıhre Herleitung
und ahre erste Verbreitung handelte E1INE Habılıtationsschrift VOoOn KEıtel
(Kreiburg 1919 > Plombs byzantıns decowverts (A

Carthage wurden VoO Monceaux un ela  Te BSNAF 1911 1LOZT
164 f 157 937f 2441 3111 und 1919 O7 208 2181 9671 33117{
3531 304 f 400f 4929 {f SCLEAURXL byzantıns Aecouwverts (A Constantınople
VOL Monceaux un Bordeaux ebenda 19192 305 f bekannt SC
macht ach Roman Sceau du PYUCUTEC de la O(harite SUT Lore ebenda

1391{71 dıeses se1T dem 1276 benützte Sıegel m1T sıtzender
'T’heotokos un Kınd Engel V ogel un der Beischrift
EMMANOTYHA E1n byzantınısches Stück des oder Jahrhs ATES-

TÜa YyO Itahıac Ho< AnYPupOS dem eE1INe be1l Schlumberger, Sigillographie
261 veröffentlichte Bleibulle angehör 1ST ach Konstantopulos

B7 397— 403 derjJen1ge, welcher 111 den amtıerte nıcht
C111 gyleichnamiıger Feldherr des 10 Jahrhs

YVII (teschichte der orientalischen studien Zum üAltesten
slavıschen (nhabe dem A becedarıum bulgarıcum, vertrı esetar
ASPh E N 692 67 dıe Anschauung, daß S, dıe Arbeıt
Nıchtslaven Spätestens des 59 Jahrhs C1Ne€eE gr]lechısche V orlage gehabt
habe h1 behandelt Spıgolature umanıstiche eonNstantınıane

N 3042331 dıe Stellung deı römıschen Humanıstenkreise deı
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Renalissance den Konstantıinsschriften des Kusebios und der byzan-
tinıschen Konstantinslegende, während ebenda NIl 89 —95 L/ autografo
der „Cesarti“ dn Pomponio Lieto, das AUuS dem Nachlasse Bev1ıgnanıs

cie Vatıcana erworben wurde, ıhm Anlaß o1bt, eıne Untersuchung
ber ıhr Verhältnıs ZUL gesamten byzantınıschen (+eschichte Zi 1' -

öffnen. ach Kalemkıar 1513 A w(/ un uu pfl fn lı
‘lll1[1 Jan uunnn [3'[11.'l:7:[7[| (Die (zeschichte des ersten anrmenıschen yuckes
IM 1515 ıN NEeUECT Beleuchtung) XN 709 —718 W Ar jener
Druck das Werk der ()ifnizın e1INESs iıtalıenischen Orjentalıisten {1)<eno-
chrıto> T'<erra>Zi<in>AÄA {l Terracıno). Ebenderselbe stellt ebenda
A NI 18499 test. daß mmlrg um.lu&[fb S ug um{un„ma.[}ln.‘bp_
fl (Das er ste vrömısche armenısche Druckwerk dem 1579 stamm6),
und (—18, daß a U1 J lluuml.u.nhu L"L7'€l' mu1:uq.zml.l}blu?: Suwlıpkrn “u4w‘11£11
J  u (Dire ersten Versuche HT: KEidıtion der aAnrmenıschen 10€ U

Oskan) VOIMN 1585 datiıeren. he so-called Bıblical (+reek aben, w1ıe
Harrıs KxpL A dartut, schon 1n den 1859—-_63 Masson
un Lightfoot als das gesprochene Griechisch der 1ellenistischen eıt
aufgefaßt. Darüber. Wıe WW arabısch sprechen Llernten , plaudert

Dunkel 33—39 Der gegenwürtıge Stand der haqı0-
granphıschen Forschung wırd durch der KEssen G w. 910914 unter
guter Berücksichtigung der Krschließung un des Studiums auch der
orjientalıschen 'lexte charakterisiert. Kaufmann zeıigt ebenda 6 f
w1e sehr miıt der W endung, welche dıieselhe dank der StrzygOowS-
kıschen (+edanken hat, Fine Ara er chrıistlich-archüo-
Logıschen LForschung angebrochen 1st, während dıe zweıte Auflage SEINES
eigenen Handbuches der christlichen Archäologıe durch Baumstark
WB  S 1914 153—156, 16 qls Kın Markstem IN der (zeschichte
der chrıstlichen Archäologıe au f deutschem Sprachgebzete gewürdigt
wırd. Strzygowskı elhst. berıichtet. (+w O: über Das kunst-
wıssenschaftlıche Instatut An der Unversitiät Wiıen, dıe Zuele, dıe
Kinrichtung un Arbeıtsweise dı1eser se1nNner oroßartıgen Schöpfung.
Ie archüäotogısche Sammlung des Instatuts der evangelıschen Kırchen
Deutschlands 1n ‚Jerusalem ırd VOL '’homsen Fn A X 194139 be-
schrıeben. Von krıtischen 1nteraturberichten, deren (Gegenstand mehr
oder wenıger dem Interessengebiet uNnserer Zeitschrift angehört, betriftt
J8 e1nNn solcher VOoO Fıcker un Löschke T’Rs NI 197909 bezw.
T4 11V. 5S6—93, 189—192, 276—288, 56—69 die Kırchenge-
schichte Kıne entsprechende Chromque d’hıistowe ecclesiastıque hıetet
Vacandard ROCH MX 5/(4—60383, P @- G 5(5—606, spezıell
e]nNe Chromqgue A’hıstorwe des 0719NES chretiennes Bardy RP  > XN
140—150, 29099939 Eıne Chromque d’archeologie chretienne et de
burgze RQOH 43571 hat eınen Meıster des (+ebietes wıe
Cabrol ZU Urheber A ut dıe einschlägıge Lanteratur des 911
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geht der Bericht:, über Byzantınısches Reıich J bGw A
Z 406 Aus demjen1igen VON Klostermann über Altchristliche 1te-
yatur interess]ieren NS dıe Ausführungen über CIN1SE zıusammenfassende
Werke die Berliner Griechisch christlichen Schriftsteller un dıe BK
Kınen ausgezeichneten UÜberhlick zunächst über dıe einschlägıgen Detau-
arbeıten em eE1IN solcher ber die umfassenden Darstellungen folgen
soll bhıetet de Faye Les etudes JNOSNUUES C
285 99 363 LE Nıcht mınder gut 18 e1iINn Bulletin dAe latterature
byzantıne VONn Jugıe XNALE 16 Bezold 1at. ARw XVI
555 579 cdıe Aufgabe Berichtes ber Syrısche Eehgıon weıt
gefaßt daß de1 selhe abgesehen von sprachwiıssenschaftlıchen Arbeıten
fast dem gesamten (+ebiete der syrıschen Studıen zugute kommt eın
nL(glll[l  Wg  (a [TL[IIH[[IUI1U.I‘[I S uu y lyulpundı <l"ull"ll[llll4an'lilu‘ll(q OL (Kata-
LOG der dıe Armenıer beteffenden europdıschen Publıkationen der Jahre
1596 — wurde VO  s WHerhat 702 . X VIET 61
—064, T Z056 weıtergeführt Unter em Ihtel CZ ANATOAH
hıetet Heöäs MT ME N 106 158 sorgfältig gearbeıteten
Bericht über V eröffentlichungen griechischer Sprache von Griechen
und griechischen Zeitschrıften dıe sich auf Byzantinisches bezıehen,
während KiöNgELG SE EAX  Adoc ebenda 331 35 auftf den Athener
Urıjentalistenkongreß, und dıe Tätigkeit gelehrter (+esellschaften un
wıssenschaftlicher Unternehmungen innerhalh des byzantınologıischen
Interessengebietes gehen Kıne krıtische Übersicht spezıell ber dıe
betreffs der Peregrinatio Aetheriae erwachsene ILnteratur hıetet, Bezo-
Drazorv YÜpesHas I1IaFrOMHHHA (Eine alte Pulgerin) SÖPz 361
A 509 59() Die verschıedenen Phasen des Streıites e
Hıstoricıtät des Mailänder KReskriptes un dıe KEchtheıit SC1116S von
Kusebios überheferten 'Tl’extes charakterısıert Ferugı Storia
dr NM CONTYOVEYSUJA 19 Endlich kommt. nächst. den laufen-
en Bıbliog1 aphıen VOTL_r allem der daneben etiwa deı BbZ und
RH  — wesentlıch der Jüngsten (+eschichte christlich orjentalischer Studien
eC1INeEe X VI 461.—468 558 — 566 ANVIE 1382 Neu eröffnete un
bıslange dur ch die Mıtar beit. und Mıtwır kung VO  — V 6r S q, 1
vılle nd SE  06l sechr glücklich gedeckte Rubrık Notes el ın formatıons
zugute
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ERSTE ABTELLUNG

TEX'TE UND UBERSETZUNGEN
—mm m— O n nnnn

Der Rıtus der Bekleidung mıt dem ledernen Mönchs-
schema bei den Syrern,

Bekannt gemacht VON

Dr e0o et phıl Rücker
Priyatdozent ın Breslau.

Von eiınem syrıschen Mönch, dessen hervorragende Kallıgraphie
ÜbrIgENS eıinen viel besseren KEındruck machte q s se1ne selbhst, für den
Orijent schon etwas ungewöhnliche Behendigkeıit 1 W echsel der Kon-
fess10N, wurde MIT dıe moderne Kopıe dieses 'Textes angeboten, dıe er
aut Nachschrift AUuS e1INemM Pontifikale VUS) des unıert-Syr1-
schen Klerıkalseminars 1n Aarfeh angefertigt Dıeses Pontihikale
wurde 1mMm ONa Nısan des ‚Jahres 1903 der Griechen Chr.).
ın den Tagen des Patrıarchen Ienatıus Pılatus un für A1esen VO  —

e1InNemM ONC Johannes geschrıeben, der uch unmıttelbar hınter dem
ext des 1er veröffentlıichten Rıtus schon einmal e1INEe ähnlıch autende
Nachschrift gesetzt a&  €, ın der er och hınzufügt, daß diese Kopıe
von ı1ıhm „1M Kloster des Mar Johannes, welches Ya‘faran genannt
wırd“ hergestellt worden ge1.1 V orangehen uUussen Formulare für ähn-
lıche Zwecke, da 1m Vorwort uNnserTe6eSs 'Textes auft den Rıtus der Mönchs-
TONSur verwıesen wıird. HKs dürfte dıe unter ”e“ vo  5 Parısot ROC.
(1899), 164 ff beschrıiebene und VoONh Delaporte, Fapport 5W
18810 screnbfıque Charfe (ZVouvelles Archives des MASSIONS scCLENTYN-
TUCS et Intterairves A VL [1908]) miıt Nr hbezeichnete Hs Se1IN.

Den altesten ext unNnseres Rıtus besıtzt dıe Vatikana (Cod. SYr. ET
fol 3951.)2% 1ın dem berühmten Pontifikal-Rıtuale Michaels Gr.3

Der obengenannte Önch, VoL dem meıne Kopı1e stamm(t, versicherte MIr, daß
er auf seıne Nachfrage VO Kloster Za faran ıe NLWOT erhalten habe, daß siıch e1Nn
derartıger ext jetzt nıcht mehr dort voriKinde och kann der, welcher orjıentalische
„Bibliotheken” kennt, nıcht vıel darauf geben

S + Assemanı, 2O0liothecae anpostolıcae Vatıcanae codıecum WLOAONU

scrıptorum CALalOoquUuS. Rom 1758 327 Die Notizen AUuS dıesem Katalog
verdanke ıch der ute des Herausgebers dieser Zeitschrift ; für miıich 1e dieses
grundlegende Verzeichnis SYL. Hss unerreichbar.

Vgl aumstark, HKestbrevier und Kirchenjahr der SYr Jakobiten. ader-
Orn 1910 163f.

ÖRIENS UÜHRISTIANUS. Neue Serije
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1483 (3 Nr 51 2 (Ordo habatus MONASTLCL, SCH SaACcrı schemaltıs nellcer,

ua WLOVENMN monachorum Aegypiorum. Incipıt: ‚.:.AÄ | an La“ Das
Stück befindet sıch ennn auch In e1nNer A bschrift der vorgenannten
HS: em (Jod. at SYT uıunter Nı „Ordo ADITUS monastıcı
SCH, SACv? schematıs yellcer vuxta yıtum monachorum coptıtarum.“

In der lıturgıschen Miszellaneenhs. fol 100 1087 Z dem
nde des Jahrhunderts besıtzt, dıe Vatıkana eınen weıteren Zieugen

Rıtus.2 „Ordo SaCrı schematıs, SCH; habıtus monastıcı yellcer,
[UWO, ul IN rtulo descrwbrtur, humernr CINGUNTUF, sicut ngelus CATLO
Antonıo0 ostendut, quemadmodum IN PIUÜUS yefertur hıstor1a: est autem IN
modum CYUCLS ; UNGUA Aegyphaca N SYrNLacam US,

kaa S —MÜ! m AA l°=o‚ „ ] hAusoal \ y
.29la 1=A-r Iaa „eohılo ahasal ls°|.fi! D] \ O

, “-°y'-)‚! Lihwanoa Lasfiwoo Ia Lsaaso! U Asoy (L,, Lus°..m\
Incıpıt l.w \\ QQ o 99 aal pAn [E Losso
Anostolus nd. Hebraeos: hay w9 o{ aol kıwo 1} 3210)
Evangelum Lucae: 505 lvl.\ ol 12,321.)
YMNUS Jacobı: aa (904.1 ylr . QAanRQ ..e|°!.;>& L\9 IN >

P  “ ;)!(
Am Schlusse des Rıtus stehen „Canones observandı ab VS, qur hunc

SACVUM Habıtum gESTANT. Ye3ax.9 F Ln g.na\.- AD 99 beass
In AD 4 L  D 9}

FKerner siıch ser ext als Stück 1n der Hs Nr 110
der Bıblıotheque N atıonale:3 „Fürte Ade Ia prısE A’habıt MONASTLAUE ;
2538 Lufiseaw! «x an9ll, Da Lal, La, Lenal Del, Ordre
Au saınt 1abıt (0XNU), DUr Abba Antonıo0s tradusıt de Ia Langque CqyP-
tıenne CN SYTLAGQUE. (Vommencement : LAn Qn \FO 4 N s ‚.u;l Ian LO
y lassau 0N Lagl Lx &o D3 Ia fın tWrouwvent les regles

Aorwvent observer ur ynortent cel habıt ‘o\läÄn A D]g
Ia Lsawacof“

sıch ext auch 1n Pontifikalıen anderer Bibhotheken
unter dem (+esamttitel des „Rıtus der Mönchseinkleidung“ versteckt,
5äßt sıch AUuUS den Angaben der Kataloge nıcht ersehen. Das zxönnte
der Fall se1n 1n (/od. SYT. Hunlt der Bodleıjana, W

1804 GT.; fol. „..qnß..»l (Asesas.so } 009 “.°‚'.a„ l.13\-0 19 ael
} Lslase SSr &s Iasın Lapwo P \wARDO Au Lsaud. QLO l!l.a
ÜÄ..—Ä\° D DECQUUUF 0r doO ınvestıturae monachatus, TU etzam

Angelo Maıiı, Scrıptorum veblerum NOUVUGA collect2o. Rom 1851. '"Tom V, Pars 2y
19{f.

S u, Assemanı, Bibliothecae aDoST. etCc. 347
enGCTrO, Catalogue des SYTLAQUES. Parıs 1874, 67
ayne mı  4 Catalogt (odıecum Biıbl. Bodlezianae. Codd.

SYT1aCOS COmplectens, Oxonn 1864, 245
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baptısmus est sed NOMEN metaphorıce haud iamen MPrOPLE. gerı
Ablunst enım et DUrgal anNımMAam sordıbus el maculıs am occultıs JT UNWM
manıfestus“

Das FKormular bezeichnet sıch selhst S Übersetzung AUS dem
Koptischen: das erinnerte mıch sofort, che iıch durch dıe I 2ehens-
würdigkeıt des Herausgebers diıieser Zeitschrift In T'ukıs Pontihkale Kın-
siıcht nehmen konnte, A den koptischen Text, den Kvetts unter
dem Ihtel Le vate copte de la Prise A’habıt et Ade la Profession N
cale RO  S (1906), 60273 un 130-—148 veröffentlichte, ohne
aber 1m geringsten auf den gleichen Text, den bereıts Rafael ukı
1ın sSeE1INEM Pontyficale el E/uchologtum coptıce el ar abıce, "T'om. L, Rom
1761, pas DÜ - GIO (vV1—rI9), herausgegeben hat, Rücksicht nehmen.
Krvetts hatte als Grundlage Ms COPT. IT17 der Bodlejiana VO TE
1339 H Chr Auf zweı andere Hss verwıes ıhn (EOC. CF |1906]

ö11) Delaporte, nämlich auf ©  S  0  dd. CoPTt.- ar ab. und der
Bıbliotheque Natıonale, erstere AUS dem 1 letztere AUuS dem
Nr hat w1e Nr 18 der Bodlejana Tonsur und Bekleidung mıt den
einzelnen Kleidungsstücken 1ın einem Rıtus zusammengefaßt, Nr 78
hat; w1ıe auch Tukıs V orlage, 7wWwe] Rıten daraus gemacht, ındem dıe
Übergabe des Schema qls eıgener Rıtus abgesondert ist. Im folgen-
den wırd LUr dieser letztere berücksichtigt, weıl HUr ET° qlg Parallele

dem hıer veröftfentlichten syrıschen ext gelten hat Kıne
weıtere koptische Hs verzeichnet : C'rum 1 Catalogue of the Coptıc
MANUSCYVPES IN the Braıtish Museum:: Nr 5535 (Or“

Der Rıtus baut siıch folgendermaßen auf:

Tuki, Pontificale. Evetts, OC. Syrischer Text,

Diıie übliıchen Kınleitungs- Hıer gehen Tonsur un An Stelle der für den
(„Danksagungs ) gebete Bekleidung miıt den einzel- 618 Rıtus charakte-

un! Incens. Ne  S Stücken des Mönchs- risti_sphen Kinleitung stellt,
habıts unmittelbar VOTLI- der Übersetzer.Antiphonie
AuUS , darum ıst hler dıe und gyriechische KanonesHebr 1  9 n23 Lypısche Umrahmung miıft auUus dem Ordo tonsurae ZUT
Liektionen überflüssig. An W ahl.Evang. 12, 339— 44 miıt der Spitze des (Gesamt-

vorangehendem „Psalmus“ formulars stehen hıer
und nachfolgendem Re- Ephes. O, 10—18 Uun! Hır

PON OTrT1Uum. Joh D 1—21,

Gebet Nr. („über das Gebet Nr. Nr
Schema“).

(‚ebet Nr (mit folgen- Gebet Nr. Nr
den Kyrıe ele1son).

15"
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_ Tuki, D c  Pont1ficale. 7Evetts,- ( Syrischer Text.

Weıhe des Schema. Weıhe des Schema. Weihe des Schema, ber
mıiıt anderem W orte als
beım Kopten ;: dıe Kormel,
die der Kopte hıer hat,
gebraucht der Syrer für
dıe Überreichung des

Schema.

GGeistliche Ineder und Re- OLl
7zıtatıv. 1

Überreichung des Schema Überreichung des Schema Überreichung des Schema
miıt besonderem Gebet. miıt, besonderem Gebet. miıt der Kormel], die der

Kopte be1 der Weıihe
wendet.

3801Bekleidung mit Pallıum Bekleidung mıt Pallum.
un! Chıton.

Salbung der Stirn mı1t O1 OI

„ÖOratio Gratiarum act10- „ÖOratıo Gratiarum act1ıo0- Gebet; Nr („ÖOratıo PIO-
nıs"“ (entspricht Nr. des nıs* (entspricht Nr des | fess10n1s“).

Syrers). Syrers)
(Gjebet miıt Handauflegung (ijebet mıt Handauflegung Gebet NT Schlubsegen.
(entspricht Nr Syrers) (entspricht Nr Syrers)

a

Krmahnung ın arabıscher Krmahnung ın arabıscher anones ın SVT. Sprache,
prache, Sprache. inhaltlıch verschıeden VOL8 ’ ”” B ıı i den Krmahnungen des kop-

tıschen Textes,

Der ext Kvetts ist. bhıs auf SAaNZ verschwındende Kleinigkeiten
iıdentisch miıt dem VONn T'ukı veröffentlichten, 1Ur hat ÖTr eın I
Stellen eın mM1Nus . SgaNnzch (+ebeten oder Rubriken, wıe auch A4US

obıger Aufstellung hervorgeht.
Mıt der ogr]echischen ’AxohovDia TOUL LLXDOU EZW. TOULU WEYOAÄOU XL

ayysAıLx0D Z YNLATOS hat ser Rıtus keine formellen Berührungen, VONxn

jenen Dıngen, dıe In der Verwandtschaft der Sache lıegen, und VONn

naheliegenden Schriftstellen natürlıch abgesehen. Im grıiechıschen Rıtus
(nach 0ar ist, der Avalhaßos nıcht besonders AUuS der Reıihe der
übrıgen ZUI0 „MAagSNUus et. angelicus habıtus“ gehörenden Atücke hervor-
gehoben, während das Schema 1 Syrischen nd Koptischen sıch q ll-
mählhlich q ls besonderer höherer rad nerausbhildete. Der explatorısche

ber dıe koptischen usdrücke hierfür, BbOZGU UunN!' LIADAAGEIG, siehe diese
Zeitschrift, erste Reihe, VJL, 344 un 384

GOoar, Kuchologium 8 Parıs 473 Dezw. 499,
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C(harakter des Sanzenh Rıtus aber, den Krvetts SeEe1INeTr Kınleitung
reffend hervorhebt 1st allen SEMEINSAaIM

Für dıe Krklärung der Abweıichungen des syrıschen Textes VONN der
koptischen Vorlage 1st. dıe Kınleitung- und Schlußbemerkung des SyrE7T'S

beachtenswert, Kıngangs wıird erwähnt, daß uüUunNnser ext e1Ne SAalZ e
LAaue UÜbertragung AUS dem Koptischen Se1i, Der ursprüngliche ber-
etzer hat sıch dıe Mühe x  MMEN, Jerusalem (ein interessanter
Beleg übrıgens für die Mıiıttlerrolle die dıe hl Stadt lıturgischen
Dıngen offenbar auch och später eıt, für dıe verschıedenen Kon-
fessıionen gespielt hat) he]1 den Kopten un A bessinmern Se1NeN ext

vergleichen, wobel s sıch herausstellte daß qlle dreı FKFormu-
lare („ohne Ziusatz un ohne Abstrıch“) übereinstimmten In Wırklich-
keıt sınd aher dıe Abweichungen VO koptischen ext S erheblich
wofür uns das Nachwort 6116 KErklärung bhaetet Eınem späteren A
schreıiber (vıelleicht dem Schreıiber des Pontificale VOoO  a Sarfeh)
schıen gut dıe (+ebete dem lıturgıschen Kmpfinden SC11161° T/  eıt. nd
«xO11HN€eTr Kırche ANZUPASSCH; vielleicht, 1sSt damals Aı auch dıe Uul’'=+-

sprünglıche eı1heformel der ] syrıschen Rıten übliıchen gewıchen un für
cdie Überreichung bestimmt worden, Kr gesteht offen, daß En vieles hın-
zugefügt, gekürzt und umgestellt hat, und ist. überzeugt, daß Mıt-
brüder un Landsleute diıeser Anpassung E1INE sehr gelungene Arbeıt
sehen werden

Im folgenden deutet Kursiydruck 111 deı lateinıschen UÜbersetzung
A, daß der koptische ext den gleichen (+edanken W uch N1IC.
eF der selben Form ausspricht Am eısten 1sSt. der syrısche
Redaktor den beiden ersten (+ebeten SeCc1Ner Vorlaee treu geblieben
hıer habe iıch auch die formellen Abweıichungen der SONS gleichen
(xedankengänge SOWEIT als uınlıch angedeutet das konnte f das drıtte
un vıerte nıcht mehr geschehen weıl abgesehen VON der VOTI'-
änderten Stellung, die Texte w ET auseinander gehen UÜberhaupt
soll hıer keine Synopse der (+esamtüberlieferung dıeses Rıtus gegeben
werden ; Q2Zu müßte 112  > auch die oben genannten koptischen, und dıe
syrıschen Hss der Natiıonalbıbliothek und der Vatıkana heranzıehen
können. Kis soll 1Ur angedeutet werden, W1e der syrısche UÜbersetzer
oder vielmehr der spätere UÜberarbeiter mıt SCe1116T1° Vorlage

1St.
Athıiopische Hss., dıe diesen Rıtus hıeten sınd 1111 bisheı noch

nıcht begegnet
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Kopt pedıbus 1US astutıas multıformes spırıtuum
Kopt DI1IN
Kopt ut S11 immaculatus et. impollutus
Kopt ampadem inexstingu1ıbılem
Kupt PerLempore constıituto Dıignus S11 vestls SAaCcTtTae perfectae

unıgenıtum 1uUum tuum
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Wiır schlıeßben ferner der Keihenfolge gemäß den Ordo der Bekleıidung mıiıt dem
hl Schema SYY1.0) des Vaters Antonius A, welches 4S Lieder ın Kreuzesform
gefertigt ist, Und der T'|  o ist; AUS der ‚koptischen Sprache 1Ins Syrische über-
setzt, un WIr haben diese Gebete mıt den Texten der Kopten un! Kuschiten
(oder A bessinı1er 1ın Jerusalem verglichen der Genau1igkeıt DEN, un: WIr haben
gesehen, daß die Texte der Syrer, Kopten un Abessinier untereınander übereıin-
stimmen ohne Zusatz der Abstrich. Man fügt aber In jenen Sprachen über diesen
SYyr ext, hınaus noch Psalmen un Liesungen AUS dem Neuen (Testamente) hinzu.
Wenn du ındes willst, schheße diese genannten (jebete Antiphonie un!' oyrıech.
Kanon ‚USs dem rdo fonsurae monachorum, der 1mMm Vorangehenden abgeschrıeben
ıst, A, w1ıe du willst, und bete für mıch Armseligen,

In Domino, gul adıuvat. Domme Deus omnınotenNs, ater
Domını nostrı Jesu Chrısta, Salvatoris et De:i nosSir4, gyeltmMuUSs
et deprecamur miserıcordıam IUAM, miserator homıinum, respmCEe
hunc JFamulum IUUM N.,, genuflexum, ante glorıam TUaAM SUNG-

LAM, benedac e‚ et AT MO EU glor10sa ınvınNCHIL Chrıisti
unıgenıtı lı fr el CONNUMENT ı ECUM acıechbus exercıtuum excel-

et coelestrum, ul LEMnOTE, QUO acceperıt hunc habıtum
(SYTLO), splendidus Hat ut so] ın LCSNO LUO coelesti, qu1a

‘7 1ut hunc mMmundum corruptum et cupıdıtates sordıdas anımae
SUAC, ınflammant cogıtationes ef corruptibıles,
QquiOus orıuntur, VÜZA SıynNUMmM Autus vınculı. Da e samenbam
spırıtualem secundum beneplacıtum LUUM, et COYT VL et INNO-
cens‘ et consılıum nurum“ et syırıdum humılıtatıs cordıs el

25 AMOTEM perfectum, famulatum assıduum,“ yatıentıam cConvenılen-
tem, oboedıentiam DroMYLAM et fortıtudınem virılem. (Vontere
sub nedıbus CIUS OINNEeES SPÜUS mMmalos et ıMYUTOS.“ Da e17 fOYr-
Htudınem et notestatem, ul ambulet V sernentes et SCOrMONES
el UD »ırtutem INIMLCL® contumacıs. Fac habıtare IN

Hfhmorem Iuum vwficantem et aufer ab OMNES cogıtationes
carnales el da mundıtıem IN COTYDUS el anımam CLIUS, ür 1 nte
te siıne macula,® el splendorem ‘ OPCYUM eLUS, ul SIl
CUYSUS CIUS SINE ımyedımento IN vempOore serutationıs.© ue
CM stola Incorruptıbuli um1ınıs tu1 dıyını. Per 1UmM tLuum
dılecetum Dommum nNnOostrum ‚Jesum Christum., QUOCUHl e decet

orlor1&, honor et dominafoio OCUu spiırıtu LUO e

et, COr 1INnNnOocens NUur beı Tukı; der "Text heı Kvetts 15(st dA1ese W orte
überhaupt WesS

Kopt „et iirmum *.
Kopt. continent.am.
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So erganzen,

im Koptischen dient als W eiıheformel jene, dıie der Syre? beı der
Bekleıdung mıt dem Schema spricht, wofür dann wıeder der koptische Vext
e1in besonderes kurzes enthält, das der Syrer 9ahz übergeht,. Beı1 Tukı
sınd während der Weıhe eın geistliches Laued un! Rezıtatıon vorzutragen.
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olk Amen.
Zn Bischof: Domine Deus omnıpotens 0W NOS creastı nıhalo
et produxistı NOS ad vıiıtam iımmortalem et infinıtam, et NOS, POST-
TUAM egem LYANSgrESST Cecidımus, ıterum erexısta DE revelatıonem
virvılıcam fAılu Fr umgenitı Domiını Dei el Salvatorıs nostrı
‚Jesu Christ, qur nolebat mortem yeccatorıs, sed ul avertat

malo et vWwal, et olebat redemntionem hominum, ul perven1-
rent q agnıtıonem verıtatıs el wwerent yecıne hunc SECTDUM
IuUM N.; qui mMmunNdo aufugıt et omnıbus per1ıculıs e LenN-
Fatıonıbus malıs, TUUC IN SUNL, el ad Le nccessıt ! et portavıt
1ugum SUAaVE® Christi unıgenitı filıı tu1 et 1lexat mandata CIUS
vwyficantıa. Ksto propitius et Condona 01 PECCALA et, delıcta et
defecta e1us, NOla Ppt 19N0La, voluntarıa et involuntarıa, AC-
sent1ia et praeterıta et dırıge CUM, ul facıal voluntatem Tuam et
da C4 MNANUS Spırıtus vitae “* ad vitam f{uturam, et ® praecınge
eNu robore tUO, et, indue eu stola g’lorlae, calcea pedes eIUs
praeparatıone evangelı pacıs, ut praevaleat eT, resistat sagıtt1s
ardentibus 1abolı Kt faC ın m1ser1cordıia tua, ut pProm1ss10
e1IUS tıbı facta cConstans 1T eT,; DE HKt custodı eu dextera,

9 () Lua fort] et omnıpotentIı, declhnet retro. Dirıge ad te
SCH1DET visum e1US, ei fac eu hılarem et alacrem
corde nte CONsSpectum tuum terrıbılem siıne confusıone et,
pudore; et, inveniat m1ser1cordiam ante te et partıceps hat
praem10rum geternorum DEI oratiam et m1ıserıicordıam ei

25 m1ıseratıonem fnl tu1 unigenıti, Dominı et, De et Salvatoris
nostr1ı ‚Jesu Christı, DEr QUEM et GE QUO te decet o’lor1a et
honor ei, domıinatıo Cu Spirıtu LUO om_nia SaNCTLO ei,
ONO (et adorabiılı et vivıflcantı eT, tıbı consubstantıialı MG
et SCMPEL ad saccula).*

30 Und es nımmt der Bischof das Schema iın se1ine Iınke und segne miıt,
seliner KRechten dreimal miıt, em Kreuzzeichen indem er spricht: 5

Benediecıitur hoc Schema et, quı1 indult 1d, In nOomıne Patrıs.

Kopt.: ut portet 1ugum UAaV Chrıiıstı tuı per s1gnum CruCI1S, quod
est SaCcCTum Schema

Von hiıer bıs ZU Schluß dieses Gebetes Sanz abweichend VOo kopt.Texte
Kph 0, 14— 16
Beı Tukı ruft das olk hıer Ireimal Kyrıe eleison,
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Im Koptischen ıst das diesem entsprechende mıt Handauflegung
verbunden und letzte Stelle gerückt

Was jetzt bıs ZUTr Schriftstelle olg ist, vollständıg freie Komposıtıon
(dles Dyrers, der 1er auch mıt Fremdwörtern prun

Kor. Ö 16 nach Liev.
In dıiıesem etzten Abschnitt des (zebetes finden sıch wıeder Anklänge

Al den koptischen \  ext,
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Volk Amen
Bıschof HKit 11
Volk Amen
Bischof: Kit. pirıtus 1V1 et sanctI1, ın vıtam aqeftfernam.
olk Amen.
Der Bischof legt ıhm das Schema A1l, indem 51° dreıimal sagt: Benedictus

Pater. Benedictus Fılıus Benedıictus SPLNUUS SancCctus VIN-
ficans.

Volk AÄAmen.
10) Bıschof Oratıo profess1on1s.

OmMmıne Deus OMNWNOTENS, ur IN coelıs habıtas, quı Salvas
ANıMAS mundas oMNIUM generatıonum, JAC CUM hoc LO
SIINUM bonum ef CONNUMETA EUM ınter COS, uı Himent NOMEN FuuUumM.
('ustodi PU) IN omnıbus 11sS e11s SINE offendiculo et SINe apsu

15 et eu b 19N0m1n1a ef dedecore IN saecCula, et, perfice
Insere eu165 QCLUS e negotıa e]us sıne corruptione.

In catenulam (äluciötov) AMOTIS tu1 dıyını et m1isericordiae fuae
aeternae, ut a1ıt SA COFrPDUS Cu capıte Christo filıo0 tu0O un1-
gen1to, quı Lve glorıficat f gloriıficatur a‚bs te, et, eustodı In

2() sıgnum Crucıs vietrıcıs dileeti tul, QU@ indutus est, et (quam)
humeros SUOS sumpsıt et, properavıt a metam (XapttÖC)

et aufugıt 3, (118, quae) post Ccunh) Kt custodı eu In plena
perfectione 9 Qul te ılıgunt, et olloca CH: 1ın petra
immobıilı mandatorum tLuorum ]Justorum et VErFrOTUM, et perfice

.5 1ın promissionem paternam plenam oratiae et mısericordiae:
„Habıtabo In e1s ef, aM DUlLaADO inter COS et, EeTO i1_lorum Deus
et 1ps1 erunt mıh1 populus.‘‘* Ihr1ıge mentem CIUS DET doctrıinas
Iuas ad ıntellıgenda mysterı1a vivyıflcantia et da e v»ırtutem e
victori1am adversarıos e1I1s ei dıgnum fac CUMmM,

30 u facıat voluntatem IUaAM el satısfacıat majestatı ftuae et ene
agyat nte CONSpectum tuum omnıbus diebus vıitae S12@.° Per
Christum JTesum Dominum nOstrum unıgenıtum FAılıum LUUM, DEr
QUEM el CUM QUO te decet; glorı1a et honor et domınatıo Cu

Spirıtu tuo u Omn1a2 Sancto et ONO

Diese Doxologie ist 1m Koptischen noch weıter ausgeführt
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olk Amen.
Bıschof: Oratıo consignation1s. '
omınNe nNOster ‚Jesu Chraste, ıneffabıle e lıberator A

periculıs et, tempestatıbus perdition1s, et elevator ourgıte
corruption1ıs, tenens SUMMIMNEa et comprehendens 1ma, potentıa
deıitatis et robur bonitatıs, splendor geternıtatıs ei, sapıentlia
creation1s, SPONSC celsıtudinıs, qul desponsavıt 0 SPONSAaLh
praeclaram, anımas rationales, eccles1am SsSanctam ; DASLOT one
gregıs praecları, sanguıne redemptı 1vo ei, rationalı amM1C1 S11
m1ser1cordis. (ustodi hunc SEYVDUM IHUM IN h0C vestimento
6YNL.A) angelıco et spırıtualı dextra IUa fort1ı et brach10 510
excelso e altıore up intelligentias creaturarum et ecreato-
runhl, laedat ordınem praeclarum, qu1 paternıtate 108
amante oratıs donatus est Lamquam oratıa gener1 NOSTTO
adamıt1ico. Hıc SCTPCNS spirıtualis insıdıatur calcıbus humanı-
tatıs nostrae, sed tu, Qu1 eß clemens et, M1ISer1CcOrs et vitam
nostram des1ıderans et propıtıus, protege G tutela oratıiae
tuae., quon1am eus et dux sapıens et, aMICUS 11eC-
LUuS, qu1 ecurator assıduus, NC dommentur IN INIMALCUS VW

l1gNuS el nobestates CIUS Yebeltes IMr perfice 1ın gratiam
tuam secundum multitudınem benignitatıs tu4Ee e fac euMm

ıntrare DEr ANgusSiam nOTtamM et 1AaAM arctam ad domum patrıs
tu1 glorı0sSam, Q u1a *101 est olor1a et magnıfcentla ei Patrı tuo
benedıieto et beato et Spirıtun LUO 1VO et virılcantı SCHMDEK

25 et, 1n agecula saeculorum, ex1istens et ın aetfernum. Amen.
ıu nde ıst der Ordo der Bekleidung miıt dem Schema AaUS Lieder, W1e 6L

sıch 1ın alten Handschriften ındet, AUS welchen WITr abgeschrieben haben.
Ihr aber, Väter un Brüder und Lieehrer un an Gelehrten, e ıhr 1m

Verlaute der eıt uch Lwa hıermiıt beschäftigen werdet, wısset, daß ich armselıger
und schwacher Mensch, soweıt M1r SCr Herr 1n se1lner Barmherzigkeıt half, qAiese
obıgen Gebete, nämlıch cd1ie des Schema AUS Lieder, verglichen und zusammengestellt
habe, un! dabeı uch ın ihnen vıel hinzugefügt und gekürzt un darın verändert
und umgestellt habe, Was ın ihnen ungee1gnet WAar, w1e unLSeTEIN Verhältnıs un
un e1t entspricht; und w1ıe be1ı uUunNns 18 habe ıch nach meıner Auft-

35 fassung sehr passend hergestellt, und w1e be1 euch ıst, wıßt ıhr.

Kıinige wenıge Parällelen lassen sıch zwıschen diesem (zebete und
dem vorletzten koptischen, dem „Gebete der Danksagung nach Umpfang des
Schema“ konstatiıeren,
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Kınıge hlı ch merkung Z dıesem eigentümlıchen DBe-
standteıl der Mönchsgewandung werden vielleicht erwünscht Se1IN.

Unser ext ührt das „Schema“ auf den Mönchsvrvater Anton1ius
zurück, dem ın der auch SONS Vorschrıiften ber besondere Kle1-
dung der Mönche zugeschrıeben werden. So wird 1n den kopt1-
schen Apophthegmata ! über ihn berichtet, der Heılıge habe einmal,
seınen Jüngern TeC deutlich den er e]ıner spezıellen Mönchskle1-
dung für den Kampf mıt dem ämonen VOL Augen führen, fol-
gendem ıttel gegriffen. Kr habe eıne Puppe miıt den verschıiedenen
VTeılen des Mönchshabıiıts hekleidet (AICAI HT KOAOBI NG TUuaAp
JGU TXAAGT) un bemerkt, wıe dıe Dämonen sıch fern hıelten und
mıiıt Pfeılen schossen; auf SEINE rage, Warum S1@Ee das äten, es E1 doch
1Ur e]ne uppe, 1ätten S1Ee geantwortet: „Das w1ssen WIT auch, aber
W4S WIT beschıeßen, das sSınd die Kleıder, dıe er rägt, und das „Schema“
(AAAdA Nz10°07'I GNI  CC GTEYJEPOOPEIN 11100 MGU MICXHMA).“ 2
Lietzteres könnte sıch ohl auf das Aussehen der Puppe bezıehen, N1IC.
spezıell auft das „Schema“ 1m CH Sınne, das vorher durch TuaAp
IONA?L bezeichnet ist.

Kıne interessante Notiz hat uUXSs Makrtıiz1ı3 ı1n se1ner (+eschichte der
Kopten, Kap (Von den Klöstern der Kopten), Nr 67 (Über das

Amelineau, Hıstoire des Monasteres de [a Basse-Egypte NNALES du
Musee (7+uimet. Tom. 25) Parıs 894 I uch Vorwort X XIILL,

Amelineau übersetzt NOUS Tappons les vetements Qu 1 porte et, forme.
3 Makrızıs (zeschıichte der Kopten VonNn Tdınand W üustenfel (Aus dem

drıtten An der Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften
(zöttengen.) Göttingen 1845, 45, Übers. S. 110.
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HKs ziemt sıch, daß jene, dıe dieses Schema tragen, tolgende Kanones be-
obachten

Sıe sollen die Askese Seres hl Vaters Antonius nachahmen, seiıne Demut
un! seine Geduld. Und s1e sollen sıch nıcht sättıgen weder Brot, noch W asser
noch R8l Schlaf; goll keiner neben ıhm ruhen. Und ın allen seınen Sıtten soll
wohlgeordnet se1ın e1ıb und Seele und aoll ın W ohlanständigkeıit wandeln VOTL

Klostergenossen un Fremden. nd ımmer, mMag sıtzen der stehen der irgend-
ıne Arbeit verrichten, soll ZUV: Knıebeugungen machen un täglıch soll C
300 Kniebeugungen vollzıehen un abgesehen VOIL den Gebeten, die ın der
Zielle vorgeschrieben sınd, außerhalb der Versammlung der Brüder, namlıch der 1n
der Kırche., Er soll nıemals W eın trınken, noch sich mıiıt, Frauen un! Knaben
unterhalten, den Notfall uSgeNOMMEN, Das beobachte, Bruder, damıt du nıcht
sündıgst!

Ks schrıeh der elende Johannes, VOL Beruf Mönch 117 Kloster des Mar JO
hannes, welches Za‘faran genannt wiırd, 11n Jahre 1903 der Griechen diese Moönchs-
gebete 1n den Tagen des Mar Jgnatıus, Patrıarch VOLN Antiochien, welcher uch
Pılatus (genannt wird). Der Herr q@e1 mıt ıhm auf FKürbitte seliner Mutter un
aller seliner Heiligen und C erbarme sıch auf se1ne Gjebete hın.

Kloster des Bu Makär) aufbewahrt: 99  bu Makär, der ältere, ahm
das Mönchsleben vox< Antonius A, welcher der erste War, der unter
ihnen die Kutte und den Aschkim LrUug, dieses ıst eın Rıemen VOoO  (a

Lieder, WOTAanNn e1IN Kruzıiılix hängt, womıit sıch die Mönche umgürten“
A 559 Der ext be-

sagt Nur, daß dem Schema eın Kreuz ıst; nıcht aber, daß s Be=-
Nutz wiırd, e1nNn Kreuz daran AA hängen.

Fıne ENAUETE Beschreibung o1bt uUuNXs Z erstenmal (Jassıanus
1 ersten Buche se1INer Instituta (oenobrorum: er sagt da Kap
„Grestant e am ryesticulas dunpbces laneo YLEXAS subtemine, ({r aecı
VL GOUG VOCANL, NOS VEY O subernetor1ıa. redımıcula, vel nroprıE V'CE=
bracchiatorıa PDOSSUNVUS appellare. TUÜEC descendentia SUMUNA, CEYVCLS
et AbLerz0us collı dıvasa ubrarumgue alarum SINUS ambrunt AabLqueE hınc
ande SUCCINGUNG, ul constrmgentia latıtudınmem vestımentı d COYPUS
yahant atque CONTUNG NT, et ba constrictis brachdis vumpLGrL aAd, OMNE

OPUS eXPMCLLAUE (expeditique) reddantur, anosStol Praeceptum ST
ENTES OMNE vırtute conplere: QULA solum mıh sed etzam has qu
NECCUM sunt mıNSI avuerunt astae.? gratisM a alıquo0
MANdUCAVIMUS , sed IN labore et fFabıgatıone nocte et dıe oneranNteS , NC

vestrum gr AvVaremuUS,$ et SLQULS NON vult OPErarı, NEC manducet.“ 4
KEıne eingehende Krklärung der einzelnen erm1nı dıeser Beschreibung

Johannıs (assianı ed. nıg Corpus Scrıinptorum Kceclesiastı-
W  9 vol XVUII) Wiıen 1888, ıgne, ALIX, Sp ar

2 Apz 20, 34,
IL ess Ö, 8,
IL Thess Ö, 10,
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oibt Alardus (Gazaeus, dessen Ausgabe der Werke (‘assıans (Duacı
auch hbe1 Migne abgedruckt ist.

Im GAriechisch wırd unser „Schema“ AYOAaßos (& vaßohos, d Vaßolhsug)
gENANNT, während SY NO (WıxpOV nd WEYO) mehr dıe Bezeichnung für
dıe (+esamtheıt der besonderen Kleidungsstücke der Onche ist. Nnter
dem grlechıschen Ihtel egegne Gs UNXSs auch be1 S0zomen 0s,
Kirchengeschichte Ö 1a ZiWVYN d Xal A VaBohsus WEY TNV 0SQ0V NEDL-
GOLYYOLSA, O” ds TOLC WOUS XL TOULE BpayLOVas AyVEY WY, ETOLLOUG SLVaL S16
ÖLAKOVLAV 00 XL ENYAOLAV ÖE TANAKEÄEVETAL.

Eın weıteres grlechısches Zieugn1s AUuS der älteren eıt führt,
Stephanus 1 "T’hes ° 4 US einem NVerke de vestibus WLO-=

nachorum vox<n Krvagrıus monachus i ds %.  vakaßos TAÄLV CInr
STALPOELÖGS TOLC OLOLS QÜTWVYV TEPLTÄEKOLEVOS ouwBolOv SSTLV TNS &y
AÄpLOTO RLOTEWE. Kır weıst a lso 1Ur auf dıe symbolısche Bedeu-
LUNg hın

Der palästinensısche Aht Dorotheos n  e des O., Anfang des
Jahrhs) heschreıbht In se1Ner Doctrina COp den '’Avakaßos:

”Eyopev XAL 2  F  Ava  Aaßoy. O” &%  yakaßos TieETAL STAULPOELÖOS aAmı TOU  - WLOUS
NLOV OQUT EOTLV, TO!) GTALPOU TO cuwßBohov Baotalopev SLC TOUC WWOUS
NLOV Xa  -  „ heyeL "Apoy TOV GTAUPOV 01010 XAL Axohon EL OL (Mt 16,

Parall'). d &GTL GTALPOS N n TEÄheELO VEXOWOLS NTLG XAUOopVOoLTAL
NMLV ÖLa TNS ELS A pLOTOV NLOTEWE. Er berührt siıch Iso gedanklıch CHS
mıt Kyvagrıus. (+leichen Inhalts ist, e1IN Ausspruch ın den lat, Verba
Sen1ı0rum, IHS V. Cap A, Nr 115.4

Die Reıihe der (}+riechen möÖöge der Liturgiker Sımeon v

Thessalonıch beschließen An Zzwel Stellen erwähnt Br unNnsSsern

'’Avakaßos: DEe poemtentıa CUP- A0 hbeschreıbt Er kurz dıe Bedeutung
der einzelnen Kleidungsstücke der Öönche, in der KRegel unter Angabe
der orte, dıe be1 der Bekleidung gesprochen werden: ”ıreLta TOV
f  ÜVa  Aaßov SV Ö30LATWV “wOoV * ÖLa TNV TmWYV XOSLLXMV VEXPWOLV o  n TMWV OLOY
EWTDOGUEV STAUNOELÖOS AL OTRLGÜEY ONLELA XEXTNLEVOV GTAUNOU, WOAAÄAOV
—» @LÜ TOY SXTUTOUVTA TOY GTAUPOV. „ Ayakayp3avwv“ AEyOV Or LEPEUG, ‚„ TOV
GTAUPOV QÜTOD p  n TW O LOY, XAL AXOÄODUÜO@Y TW ÄEOTOTMN, Xaa Ö XO -
wWohOYNGEV“, In der Antwort ZUr Quaestro ad (7abrıelem Pentapo-
Ihıtanum © Sagı Or „AVahaßos —w D  o TO TOVYV GTAUPOV ST  m OfOV OALDELV XL
AÜKOÄOD }  V TW ZwWTtTNPL.

Kr betont somiıt ausschließlich dıe mystische Bedeutung. eın

Mıgne, XV. Sp
ach Krumbacher-Erhardt, (zeschichte der DYz. . 145

Mıgne, LXXXVULL Sp 163537 ı1gne, X  9 Sp. 033

Mıgne, CLV, Sp 497
Sp 916



Der 1tUSs der Bekleidung mıt dem ledernen Mönchsschema. 235

'Avakaßos ıst; och voxh Lieder, aber cheınt mehr dıe orm des heutigen
griechischen '’Avakaßos haben. 1

ach Thomas VO Marga, 1ber SUNErLOYUM 1 der sich auf
den Geschichtsschreıiber Johannes beruft, hätte der große Kloster-
gründer Mar Abraham dıe besondere Mönchstracht 1ın der sketischen
W üste kennen gelernt und ach Mesopotamıen verpflanzt.?

In der „Anweisung“ Schluß des Abschnıittes des Buches
xEe1INES Nomocanon 3 cheıint Barhebraeus das Schema anzudeuten,

er gelegentlich der Aufnahme e1INes Öönches sagt, nachdem er

VO  — der Bekleidung miıt den einzelnen Teijlen des abıts gesprochen
hat °pSÄ.: SAs; MJ ,  D4 O „l SEn IN humer1s deferendam
l tradıt“

ber den Ursprung dieses Stückes dürften dıe Berichte des
(assıanus und des Sozomenos die besten Angaben enthalten; eEs diente
ZU Schürzen des (Gewandes, besonders der weıten Armel hbe1 der Arbaıt.
Das sagt uUuXsSs uch dıe Grundbedeutung der koptischen Bezeichnung
HAD NO 1AÄAZ HA vVvoxn UO XD bınden, gürten, schürzen; Arm
Im Cod Vat SYFr hat der SYI Übersetzer dıesen INn
des kopt Ausdruckes auch 1n der UÜberschrift angedeutet .9 -
Lan „ co} NısO La „Rıtus des Schema oder des Schulter-
bandes*“,

Das (+leiche besagt der lateinısche Ausdruck hbe1 (Cassıanus rebrac-
enr atorıa. KEıne ähnlıche V orrichtung annn Ialn auch heut hıe und da,
besonders be1 Krntearbeıitern, 1 Orıient sehen. Amelineau en da-
o eine unmiıttelbare Entlehnung von entsprechenden Kleıdungs-
stücken ägyptischer Priester 4 und erinnert JEW1ISSE Abbildungen.

W ıe heute das Schema der syrıschen Mönche aussıeht, geht AUS

der beıfolgenden Abbildung e]ıNes solchen hervor, das mMI1r der erwähnte
syrısche Mönch verschaffen wußte ID ist sehr sorgfältig AUuUS I,eder
geflochten, und wırd S} getragen, daß eines der größeren Kreuze
der V erbindungsstelle der KRıemen auftf dıe Brust, das andere auf
den Rücken hegen kommt, dıe kleineren Kreuze be1 und legen
dann auf der Schulter, und unter dem Arm

eitere Notizen darüuber finden sıch be1 G0oar, Eiuchologium, 19  3 un: ı1n
den W örterbüchern VOL Ducange un: Stephanus V

b  b oo0k of (70vernors ed. u  ge D Es wıird ber richtiger se1iNn
“.\A.l.>.g miıt Assemanıi, Bıblıotheca Orzentalıs ILL, 93 durch „habıtus ascetısmi“

ubersetzen A 1IS Urc. „order of ascetıc ÜE wıe u  ge 39 ubersetzt.
Bedjan, Le1ipzıg 1898, 116 Lateinische Übersetzung des Josefus

Aloysıus Assemanı be1ı Angelo Maı, Sceriptorum velerum Nova Collectio, Bd
Hälfte, S,

Hıstoirre des Monasteres de Ia Basse-Egypte NNALES du Musee u imet,.
Tom. 25) XAXLV.
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Ziuum Veı oleich
gebe ıch auch E1INE

Abbildung des heu-
ıgen Ol iechischen

Schema und Be-
sCchT eibuneg ach (3 y_
Ile Chaı1ı H1-

ST02 dAes al WHAVNCAEFES
Mellates LOome JI1
fFascıcule 794

})l pstüm (0'X77!"a);
GECUUÜU G ectangubarn

d Ctoffe blamche [ E-
quel fıqgurent Les 1N-

struments Ae Ia Pas-
(DEG Ayf e eNTes

inılıales de MOS PCS

el QUC le Basılıen de
ÖyYrıC D Fe les
vetements SM le dos

Ahbhh Syrısches sSchema
WUÜ MOYEN de quatre
cCordons GU gl attache
DÜ les quatre bouts CN les (YOLSANLT S5Ur Ia POLFINE (Yost SOMIME OUTE
°&S  E( (706 des MOLINES grecs.“ IDS scheıint demnach nıcht. mehr AUuS

er SCIH, WIEe och Sımeon VOn T’hessalonich vorschrieh freılıch
schon ach den Angaben des (Jassıanus W al s A4US Wolle gefertigt
Diıe verschıedenen Buchstaben sınd Abkürzungen InNcods

In den oberen KckenNolapnvos Baoıheve lovöa1wy InNooDs
AÄpLOTOG, azu gehört NIKA über em Querbalken Unteır demselben
auf beıden Seıten vlier 20 0W YELOV ÜAULO; unteı diesen

XOOAYLOD TANAÖELGOG YSYOVEV Rechts und lınks VOIL JLängs-
balken: ©OWS AÄpLotOd MALVSL Diıie arabıschen W orte

den Balken selbhst, bedeuten Armut, Keuschheıt und (+ehorsam.
ber das heutige koptische Schema macht Kel oheıt ohann

(+e0r Herzog Sachsen1ı SeiINeEN Streifzügen durch dre Kaırchen und
Klöster Agymntens ! Angaben, dıe un wertvoller Sınd als SONS diese
ınge nıicht leicht sehen siınd „Bel den (+elübden wird der ONC
mM1 eigentümlıchen Ledergefiecht bekleidet das er NI1€ wıeder a,D-
legt Man könnte eiwa MI1T (+eradehalter vergleichen Diese
eNnlechte werden VOoOxhn Nonnen Kloster Alt-Kaıliro
gefertigt Kın Mönch hat 11171 de1 Klöster vorgemacht WI1e

Lie1pzig, Teubner, 1914 26
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104 e1N olches anlegt. Denn SONS
kann 1032 31 @E nıcht sehen, da, S1IE
auf dem bloßen Lie1be getragenF| N werden. Der Mönch wIird damıt
begraben. IDR bedeutet, daß er
e1IN hbesonderer Iiener Ohristı ge1,“
Seıine Königliche oheıt dıe
üte qauf eEine Anfrage mıtzutelen,
daß dıeses koptische SchemaHM{ dem auf der eingesandten OTtLO0O-
graphıe dargestellten syrıschen eNt-DF spreche.

Zium Schluß möchte ıch noch
d1ie Angaben miıtteiuen, welche m1rK über dıe heutige Bedeutung des
Schema hbei den jakobitischen Syrern

Abhb Grieschiches Schema
der Mönch, von dem ich den Text
und das ederne Schema selbhst, ET'-

(“Ay%kaßos) halten a  E, auf meınen unsch
hın machte

„Bemerkungen Z ledernen Schema, welches auf nha Antonıus,
den Mönchsvater, zurückgeht. W enn e1nNner VOLh der (reistlichkeıit, er SE1
Mönch oder Pfarrer (Chüri S)9>) oder Priester oder Bischof,
s anzıehen wull, SLEe nıchts 1mM W ege, weNn er sıch verbürgt, d1e
Pfichten der Kegel (X@AVOoVEG) erfüllen Dann trıtt er VOL den ÖObern,
der das Schema TägT, er @1 Bıschof oder OÖNC und empfängt VvOoOxn
1ıhm die W eıhe un nımmt SEINE anones auf sich und erfülle s1€; er
aste und mache Knıebeugungen und trınke eın berauschendes (+e-
tränk Und vIb aufgenommen ıst, mu ß Qr immer as Schema
tragen Tag und Nacht un darf ESs nıcht ablegen. Und er sıch
anschickt M esse lesen und das Opfer darzubringen, dann 71e er

über dıe „Albe“ m3), das hlıturgische (rewand; un WwWeNnn GTr dıe
Messe beendigt hat. zıieht EsS wıeder unter seınen Hawwas (9
M\3>.) In der heutigen eıt, sınd s wen1ge, dıe CS Lragen, owohl
be1 den Syrern q ls he1 den wopten oder A bessın1ern, enn se1INE XOAVOVEC
sind schwer. Und s ist nıcht erlaubt, weder dem ern noch dem
Bıschof, einem andern geben, weNnn er Es selhst nN1ıC rag Nur
der, welcher eESs selbest LrAgT, OT E1 Bıschof oder Prıiester oder ()berer
oder Mönch, hat as CC  9 s e1ınNem andern aufzulegen, W ıe oben -
Sagt, haft CS besondere (+ebete und Weıihen. Und der Herr mMaCcC
jene vollkommen, ıe ecs NSEZOSEN haben, und er o1bt iıhnen Ta DE

V ollbringung se1ner Verpflichtungen ın Hülle Amen.,“

16*
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Beiträge kırchlichen Geographie Griechenlandse ım
Mittelalter und in der NEUETEN eıt

Von

Dr phıl OS Bees (Benc)
In elner sıcher VOL dem Slawenembruche 1n Griechen-

and und Z W VOTLT dem (23 datıerenden otıtıa HMSCO-
DAlUUM, dıe 1m eX Parısınus Heg erhalten ist und
trotz der starken V erderbtheıiıt ihres Textes als e]ıne wertvolle
Quelle fur dıe altere kıirchliche eographie der hellenıschen
(+ebiete un für das WHortleben der alteriechischen Ortsnamen
anzusehen 1st, wırd e1INn peloponnesisches Biıstum Man vias (1

waäahnt 172 BOo0r, der erste Herausgeber der besagten Notı-
, hat nıchts ber diese Ortschaft emerkt; dagegen meınte

Gelzer, der derselben olatıa einen beachtenswerten Kom-
mentar gew1dme hat;* daß Madn vıa mıt dem messenıschen
Mod yn identisch Q@E1.* Es ist, jedoch offenbar, da 1n der
korrumpierten HKorm Madh vıa das altarkadısche Mavtivaıa Ver-

borgen 1SE, das in der klassıschen eıt ofters hervortraft, und
besonders 117e dıe an beruhmt wurde, die in der
ahe desselben 1mM 362 M Chr stattgefunden hat und be1i
welcher Kpamınondas n‘el

Die Kxıstenz e1Nes Bistums 1mMm alten Mantınea ist, meılnes
Wissens nıcht AUS anderen Quellen bekannt. Daß diese

1ın den ersten Ja  hunderten ach Christus 1ın einer SO

Nachträge den Notiıtiae FEnıscopatuum , Zeuvschrt fFür Kırchen-
geschichte 5 (1891) 303-—322, 919—534, besonders vgl 533

TIhe kırchlıiche Geographie Griechenlands vOoOr dem Slaweneinbruche, eıt-
schrt; FÜr wıissenschaftliche ologıe MN F (1892) 42436

Ebenda 423



239Beee‚ E  S81 ur kırchlichen  E H RA  Greographm Griechenlands,  C
wı1issen ute gestanden hat, geht nıcht Ur AUuS den Be-
schreibungen des Pausanlas} und andern hlıterarıschen Quellen
(darunter Synekdemos VON Hierokles*),‘ sondern uch AUS den
1m (x+ebiet VO  a Mantıinen übrıggebliebenen heidnıschen un:
christlichen Monumenten hervor.* Demnach darf Ina  s die
Kxıstenz eINes Bıstums 1n Mantınea N1C ın rage stellen;

mehr glg in derselben Stadt eine Jüdısche (+emeinde
belegt worden 1st, die der Verbreitung des Christentums die
W ege bahnen konnte. Die Kunde Onmn derselben ist Urc
eınNe Inschrift überliefert, dıe auf das (xebäude der ynagoge
dieser ultusgemeinde ezug hat nd 1M 1888 ausgegraben
wurde., Diese Inschrift, die V©.  e} Fougeres ZU ersten ale
veroöffentlicht, späater teılweise VO  — Usener® und vollständig
VON Joh Oehler’ wıledergegeben wurde und jetzt 1n
I Nr 2995 bequemsten Zı en 18t, lag mM1r ZU Stu-
1um iın dem Museum Ol rıpolıs 1mM 18597 VO  H AÄAus den
rohen Buchstaben und der allgemeınen Technik dieser In-
chriıft darf INa  D ZU. Schluß kommen, daß cd1e ın ede
stehNende Jüdische (+@meinde nıcht Hre eichtum hervor-
ragte, Was uch on der altjüdischen (+emeinde ın Korinth
o1lt, WwWenn INa  s dıie Inschrift der Synagoge derselben berüuck-
sichtigt.”

Unsere recht dürftigen Kenntnisse ber Mantınea 1m
früheren Mittelalter bereichern sıch u{fs Bedeutendste mıt
der besprochenen Nachricht, daß diıese in dem O
nannten Zeitraume die KResidenz elnNes gleichnamıgen Bistums
War Zium Schluß se1 bemerkt, daß der alte Ortsname

Besonders ıb NT, S AF
B Ausgabe VO  S Bur ckhardt, L W  f

Parıs 1598Vgl KFougeres, Mantınee et l’Arcadzıe Orientale.
S1I1E 596f.

Vel Fougeres A& O., passım, ınd 1m Bulletin de Correspondance
Hellenique AEV (1890) DA

Bulletin de (orrespondance Hellehnique (1896) 159, D:
eıläufige Bemerkungen, REheinisches Museum (1900) 291
‚mıgraphıische eıbräge ZUVT (rzeschichte Aes Judentums, Monatsschrift FÜr

(zeschichte und Wiıssenschaft des Judentums LLLL :EW 1909; 443
Vgl e1ssmann, TLuicht VDOM Östen, NT Aufl,, Tübingen 1909,

N . Anm
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Mavtiveıa cht Danz AuUuS der peloponnesischen Geographie
verschwunden ist; 1ın akedämon und ZW ar 1n diıesem e1le
desselben, der iın den etzten Jahrhunderten miıt dem Namen
Manı bezeichnet wiırd, befinden sıch ZWEe1 Dorfer M€'l’é)\'f) und
Mıxph Mavtiveıa (Demos Ablas), kollektiv Mavtiveiec gyenNanntT,
dıe wahrscheinlich VON Auswanderern AUuSs dem arkadıschen
Mantinea. gegründet worden sınd.! Die alteste Krwähnung
der esagten manıatıschen Ortschaifit un ZW ar ınter der
Korm Mavtiveıa sıch meılınes 1ssensS Iın den Chronıken
des Georg108 Phrantzes*®* und Laonıkos Chalkokondyles®
aßlıch VOon Kreijgnissen der TE 1423 (?), 1429, 145/7, 1455,

IL (+elzer hat mıt ılfe, insbesondere des Synekdemos
des Hierokles, mehrere Iın der oben erwähnten otıtıa E/mSCO-
DATUUM des Kodex AVSIN. Eeg vorkommende Namen
verschledener ın der Peloponnes, dem kontinentalen Griechen-
and und auf den benachbarten Inseln lıiegender Bıstümer
oy]lücklich ıdentifiziert,° Was be]1 der ofters unglaublıch kor-
rumplerten Überlieferung dieser otıtıa keıne eichte Aufgabe
W3a  H Jedoch haft eınıge korrumplerte Bıstumsnamen nıcht
Zı erklären vermocht, W1e er selhst mıt Bedauern bemerkt.®

Solche Biıstumsnamen sınd olgende:
ETApYLA “EAMdASoc

Aıtvdöae
XTS0UC

r "Ola

Kougeres, Mantinee, 59  O (vgl auch Bulletin de Correspondance
Hellenique 160—161) hält das messenısche Mantınea sıcher
für ıne Gründung VON1 Auswanderern AUS dem arkadischen Mantiınea und
wagt 1eselbDe 1Nns oder Jahrhundert datieren.

Bonner Ausgabe, 122; F 153, Q, 3S5, D 309, S Vgl Mercatı,Alttı Accademia SCIENZE dı Torıno e  d (1894—1895) 451
Bonner Ausgabe, 447, Vgl Fougeres, Mantınee, 598
Nıcht „ q9£% 1451 w1e Komnenos, Aaxwyıxa YOOY@y TPOLTTOPLXWVXal LOTOPLXÖY, Athen 1596—1898, 214 notijert.

420 f
TIie kırchliche Geographie Griechenlands dem Slaweneinbruche Aı

Ebenda 420.
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br  LAC
Tleoivac

L IehomovwVNooU
Kıyxımaswc
YeAÄLXOU

Ich mochte das Artväbac fr eE1Ne Kntstellung VO  F Tavaypas
halten Kın Bistum dıeser boöotischen Stadt 1st uUunNns sicher AUS

Konzilakten des Jahres 458 bekannt uch wırd dıe
selbst VOoONn Hierokles und Konstantınos Porphyrogennetos C1l’'=-

wäahnt In der Horm ZTE0UC 1ST vielleicht das Bıstum Z40P0U
erkennen, welches bıs DL Wıedergeburt Griechenlands,

der Metropole VO  - en unterstellt ortlebt.® Werner 181
das Bıstum Anl yvoc vielleicht der HKHorm A verborgen
Das Bistum A0&A®VOC, welches VO  s CINISEN Horschern (darunter
Le QAQuien Ellisen Hertzberg un kürzlich Gelzer’)
mMI1 Z6AwVOoG, Salona Amphissa), VO  e Sathas
miıt dem alten D  ALc und VO  > el abendländischer
(+elehrten (darunter Wiıltsch®), S mM1 dem epırotischen
Valona, falsch identihzıert worden 1sSt lag sicherlich Kuboea

Vgl Lie Quien Oriens ÜChristianus IL DE 13 5 Gelzer,
a a ©.5 4

Ausgabe VO.:  S Parthey, Nr 645 VOL RBurckhardt
Nr 645

be1ı cdie kırchliche Geschichte VO.  S Skyros vgl Lie Quien
s 9 233 SC Handbuch (sıehe unten Anm Hd

125 Bd 11 108 283 Gregorovı1us, (zeschichte der Athen
Wn Mittelalter Stuttgart 156 3395 (griechıische UÜbersetzung,
en 1904, 224; 410) Gelzer %. 3 429 Konstan-
tınıdes, 2.KDpOG, en OO / OZTe LO F: 123f£. Z aM etr.
Papageorgiou, lotopid. UNG ZKUpou K 0R AD ALOTATOV YPOVYOY, Patras

AaSSIM,
Orzens OChristianus I1 DD GE D
ICHAAE| Akommuatos VDON ONA ‚ Göttingen 1546, 11
(zeschichte Griechenlands seıt dem Absterben des antıken Liebens ıs ZUV

Gegenwart 3030 333 1L 5() (griechıische Übersetzung VOL arolıdes
I Athen 1906, 4306, A OD—40.)

1 Aa O5 429435
X p0yLXOy OVENROOTOVYV T’uhauEeL6öl00, Athen 1565, 1032
Handbuch der kırchlıchen Geographie nd. Statistik IL Berlin 1546,

105, 253, 304, 390



249 Bees

Ks entspricht dem heutigen Avlonarı, Demos Abdiıdvo
D)ıe verdorbene Korm Fimiac ist InNe1ines Erachtens FüpımLAC
EüDLT00 verbessern. Das Bıstum E üpiTo0u, spater Z Me-
tropole erhoben, 1st sıcher SE11 dem Te 369/70 belegt Diıie
WHorm Füpımlac statt F üpLTOU hat viele Parallelen der
Notıtia Das ] Aseoivac dürite für FAeuoLivac stehen KEleusıis 1S%
TI a ls Bistum nıcht AUuSs anderen Quellen bekannt jedoch
EexistJerte diıese S och ange ach der Urc Alarıch ?)

396 erfolgten Zerstörung der heidnıschen Heılıgtümer der-
selhben und wıird Ravennatıs aNONYyMMI Cosmographia
(VIL Jahrhundert)”* und +u1donis Geogı aphıca (wahr-
scheinlıch 111Z Jahrhundert) als 9 Kleusına“ und VO Kon-
sStantınos Porphyrogennetos qlg AeyoLya“ unter en Städten
Griechenlands erwähnt. Die Bıiıstüumer Kıyxımswc und Y el X00
SINd vielleicht für Korruptel AUS Keyyps®v und Qhevnc E11-

tuell ‘ O y0n (in Achala) anzusehen. ber letzteres werde ich

Diese Vermutung außerte mı1t JE W1ISSCH Zurückhaltung schon
Gregorovius 345 (griechıische Übersetzung, 410)

uch Hopf (zeschichte Griechenlands Begımn des Mitt«lalters ıs auf
UNSECTEC eıt Wıederabdruc. AaUS der Allgemeinen Einzyklopädte VO  wn KErsch und
Gruber 234 meınte, da ß AA (ın iränkischen TKunden Ava-
lona) Kuboea suchen 18 Vgl Nerutsos (sıehe unten »51
Anm

ber die Kırche VOo  — Eur1pos (früher Chalkıs) sıehe Le Quien,
Orzens Christianus 14 2190 Vgl auch Ausführungen 111 11e1

Abhandlung ZUr Sıqrllographie der byzanıtınıschen T’hemen ellas und el0-
DONNES , Kap 28 Diıese A bhandlung ırd Vızantınıskt) Vremennıik
Bd MX gedruc.

Ausgabe VO  S Pınder und Parthey Berlın 1560) 379, 14
Ebenda 535
Bonner Ausgabe, 1L, 5i Burckhardt ı der Ausgabe des

ynekdemos des Hıerokles (be1 Teubner, Lieipzig 1693 74) scheınt;, das beı
Konstantınos Porphyrogennetos vorkommende Elevoiva mıt dem '"El\drteu be1ı
Hıerokles (Ausgabe VO.  S Parthey, 9i Nr 643, S Ausgabe VOoO  D UurcCcK.-
hardt Nr 643 verwechseln Lietzteres 1s% mı1t dem alten "EAÄdteLo
ıdentisch, welches qals Bıstum uns bekannt ist (vgl Gelzer A &, 421,
435) und SONst der nachchristlichen Zieit Jahrhunderte Jang nıcht ohne
Bedeutung WarL. (Vgl Pıerre Parıs, LEilatee, la vılle, le temnle d ’ Athena
TANAUT B Olotheque Tes Kcoles Francaıses '’Athenes el de Rome.
Parıs 1592, ASSIM, besonders »99 312 111 Aufsatz VOon ach!
über den sogenannten eın VO  - Kana, worüber ich auch besonderen
Aufsatz vorbereıte. 1e. auch Ravennatıs anonymı Cosmographıia

199,und Guıdonis Geographica. Ausgabe VO  w Pınder--Parthey, Sund D37, 19.)
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ıınten (S Näheres bıeten. Key(v)ypeat (oder Keyypsaı)
dessen CNTIStELChANE (+emeilnde schon der apostolischen eıt
ohl bekannt 1st hıldete eINsStT E1IN CIYENCS, schon den
Amnostolischen Konshtutionen VIL elegtes Bıstum VOeT-

schjiedene Denkmäler, relig10sen un profanen Charakters.
tuen dar daß Keyypeal {ruüuheren Mıttelalter un spater
och existierte un TKEWISSCH ute stand.“ er ISr
die Kxıstenz Bistums KeyyoeOy ZU  — e1t, der Abfassung
der olıtıa des oriechischen eX Parıs Keg recht
wahrscheinlich Ich bın uüberzeugt. daß INa  — dıe VO  e 1988

eben vorgeschlagenen Identifizierungen nıcht flr Iuhn halten
wırd WeNn NMa andere Notıtia vorhandene Kor-

ID en sıchruptelen von Bistumsnamen berücksichtigt
olgende Lesarten Katrotac Kanonotov eventuell

Kapvotiac), 6ö Ayvtı£öcy Avünö®voc), On Batö00 0786v4),
On Tn Tıdepac?), Ms8SdtTac Meydpnwv eventuell

Meydpac) AÄuUTmLODSAS Avtıxüpas) Emıöd(u)rac TeL-
5a0000) K8dvıaz Koowvias eventuell KopWOVAGs, h Kop  (W-
\ Y Meddhas ( yahnc, TOAEWE, Arkadıien‘),
1Ur CINISC nıcht besonders ausgewählte Belege der voll-
kommenen V erständnisiosigkeit Z 1eNnNnenNn MIt welcher der
Schreıber dieser otıtıa (eine Person des Jahrhunderts
den altegriechıschen Ortsnamen gegenüberstand

Vgl Römerbrıief 16
Darın dalß Lukıos Vox dem Heidenapostel Z Bischof VOoONnl

Key/peal eingesetzt worden sSel.

Vgl Le Quien, Oriens Christianus {L, PE
ber CIN196 interessante chrıistliche Denkmäler VO  = Kenchre4e Welche

iıch uch selbst unterrsuchen dıe Gelegenheit hatte sıehe den Beıtrag
VO  b eorg Lampakıs, ÄpLOTLAYVLXOLL Keyypea. JToroypagıa TW Keyype®yv
I881 Miscellanea dı archeologıa , St0710, F'ılologıa CALCATA al FFl Antonzo
Salinas Palermo 907 71 —80 Eın interessantes etLwas fantastısches
Ansıchtsbild VO  e Kenchreae aÄiehe dem uCcC FEissatta Notıtıa Aella el0-

Dal ANnnoDONNESO volgamente yenısola Morea drivısa in otto DYOULINGLE
1684 NO al dı nreseNTeE Venedır 6 13 Ks - hıer bemerkt
daß Kenchreae Ravennatıs aNONY ML osmographıa qls „Cenchreae“
und „Cener1s“ und G}ui1donıs Geographıiıca alg enchrıs“ erwähnt
WwIr (sıehe die Ausgabe letztgenannter Vexte VO  b Pınder Farthey 376
309 10 5358

Vgl Gelzeı 4974 Sıehe unten S 251
Vgl Gelzer c S A20424
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111 derselben otlıtıa Emscopatuum lesen WITr
ETAOYLA ÖSUTEDAC Oetrahiae:

Adpoıoca UNTDÖTOALS
Aapiac' TNG VNOOU TNG >XLAIOD

ıN TNS YY O00 TWV L  Au  XOTSÄMVY
DE TNS W'}c500 TNG ’horaptotov. '

Von d1iesen Bistumsnamen ist derjenige ÄAdpiac besonders
beachtenswert auch {Ur dıe Hrage der Datierung der besagten
otıbaa. Kıs handelt sıch das alte phthiotische Lamıa
welches 1m Mittelalter Zmoüw yenannt wurde, eın Ortsname
noch eutigen Lags be1 dem gegenwärtigen griechischen Volke
nıcht SallZ VETYESSECN, wenngleıch dıe griechische kKegierung
sıch längst elfrıg bemuht den alten Namen Adula in en den
Volksklassen verbreıten und ıh allyemeın gebraäuchlıec
nachen. Wann ist Aauia 1n [mtoüyvı umgenannt worden”? In
den Akten des Kphesoskonzils 3 Te 431 unterzeichnet
sıch „ZEX0UVÖLAVÖC ETLOKXOTOC TNG RD  F /Aauiav exxAnolac.‘‘ und
1n den en des 114 romıschen Konzıils des Jahres 531 wırd
Stephanus, Bıschof VON Lamıa, und Patrıcıus CXLQUUS PVCS-
yter sSanctae Dei Laminanensis ecclesiae erwähnt.* Eben-

findet sich der alte Name be]1 Hierokles? und Konstan-
tınos FPorphyrogennetos.* Dagegen egegne INa  Z 1n den
en des 1m 869/70 abgehaltenen onziıls)®: Gregorius,
Bıschof VON /mtouvLOV, und ebenso en WIT 1n den Akten
des 1m 579 zusammenberufenen Konziıls dıie Krwähnung:
L ’oNyoptov [MrtovviaV.®

Das Wort Zinrtouyı Ikann Iso keineswegs tuürkıscher
stammung seIN, W1e INa  H heute in Lamıa AUS dem turkı-

De Boor s D 53222535
Mansı, Sacrorum concilıorum el amnplıssıma collectzo N 088,VE 143
Ausgabe VOoONn Parthey, Ö, Nr. 642, Ausgabe von Burck-

ar 6, Nr 642,
‘De thematibus (Bonner-Ausgabe) 500
Mansı &. AYL 19  N
Ebenda Bd XVIL, 373
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schen Zeitun Ölbaum, den Ortsnamen ableitend glaubt,
der arabischer Abstammung, w1e Leake! aANSCENOMM hat.*
Jedenfalls wırd das Bistum Lamıa se1t dem Jahrhundert
bıs ZULC Wiedergeburt Griechenlands offiziell immer ZIMTUVLOU
genannt; in diesem Zeitraume weısen die Quellen keın Bıstum
Aapias mehr auf. Hinsichtlich dieser rage mache ich autf
eın Mißverständnıs aufmerksam, das TE1LNC Irrungen V er-
anlassung geben könnte. Auf Grund einer AUS demTe 1315/6
s<stammenden Subskription, dıie 1mM eX des lesbischen
Limonklosters lesen ist,“ hat Marıe oge neulich ın
iıhren mı1t Unterstützung des Prof. G(Ürardth abgefaßten
KRegistern griechischer Kopisten eıinen:

Popyavöc YAPtTODQÜAAT TNG Aapyeias
mıt aufgenommen,“ Hier handelt sıch nıcht UE dıie 62 0
von Phthiotis, sondern CL  LO lat LAmında, S0 ubtrıunsque
mater1ae, ullon ; er ist; der Name mıt kleinem Anfangs-
buchstaben schreıben, da erselibe 1n der vorliegenden Sub-
krıption keın Kıgenname ist HKs ist, interessant, daß Aapıda
schon VOL dem Slaweneimnbruche In Griechenland, w1e AUuS

dem angeführten Abschnitte der otıkıa ersichtlich- ıst, wı1ıe

eake, T’ravels IN northern ({ reece 1L, London 1535,; Vgl
Sathas, AÄp0yıxXOV AVEXÖOTOV T ’oahaEeı6loy, FOO, Anm Z der Ver-

f{asser dıe dem Kaıser Lieo dem W eısen zugeschrıebene Notitaa FEimpıiscopatuum
für eın wıirklich VO.  s ıhm un! War AaUS dem Jahre S70 stammendes Werk
hält, während 316 bekanntlıc 1nNne Kompiuatıon des Q Jahrhunderts ıst.

Prof. Karolıdes meınt, daß der Ortsname Zintouyı vielleicht
slawısch ıst und „jJense1ts des F'lusses“ {l Zia-dun) edeutet. Voel die
VO.  S Prof. Karolides i1inNns Griechische übertragene (Aeschichte G{Griechenlands
seıt Adem Absterben Ades antıken Liebens s ZUV Gegenwart VON Hertzberg,
Bd 1, 439 (vgl auch 8917, 958) ber dıe Kitymologıe des Orts-
amens Zintouv hat auch Le Quien, Oriens Christianus 1L, 113—4,
ıne merkwürdıge Meinung ausgesprochen. Jedenfalls kommt dem Gesagten
nach der Ortsname ZntouyviOV nıcht 1m Jahrhundert, Z ersten Male VOr,
w1ıe Hertzberg A e 1, 333 meınte, sondern schon Trüher

Ath apadopulos Kerameus, MavpoyopidteLog BLoALoOUNAN, Kon:
stantınopel 1884|—1588|, 65 (vgl FO, 241)

Marıe Vogel- V Gardthausen, Ihıe griechtschen Schreiber Aes
Maıttelalters und der Rendissance, Leipzıg 1909 394

Sophocles, Greek Lexıcon of he Roman and Byzantıne Per1i0ods,
New Y ork-Leipzig 15855, 7104 Vgl Konstantopulos 1mM Journal
ınternatıional d& archeologıe NUMISMALLQUE V1 (1903) d3, Nr. 206
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spater das Bıstum ZNTOUVLOU, welches das rüuhere Bistum
Aduias Yrsetzt hat der Metropole Larıssa unterstand
ach Aem TEe 1617 hat die iırche Zatounmiou E1INe DE WISSC
Selbständigkeit gyehabt g IS s1e m1 Pteleos ZUSAamMmMeTtT Uurc
Synodalakten des Okumenıschen Patriarchen Timotheos I1 ZU

KErzbistum erhoben wurde 1sST ber bemerken., daß
Zatounion spater wıederum qals Bıstum der Metropole VO  — Ia-

unterstellt wurde; hguriert Zitounion als Biıs-
tum VO  — Larıssa Verzeichnisse der Metropolen un Biıs-
tumer der konstantinopolitanischen Kıirche dıe zirka AUS dem
Te 1730 stammt.“ So 1e1 ber das Bistum Lamıa Zitounion.
Was dıe 1881 den ben angeführten Abschnitten der otatıa
wähnten Inselhbistümer betrifft hat De BOooOr, der erste
Herausgeber dieser Notıtıa, schon vermutet dalß der Korm
KoTapLGTtOL das alte Leraphdou verborgen 1st diese Ver-
mutung hat m1t SCWISSCH Zurückhaltung AUSSCSPTO-
chen dıe nıcht begründet 1ST, da das 1C  ige zweıftfellos
erschlossen hat Denn als das alte LlerapnUoc 1sSt das heutige
ZKÖTEAOC inschriftlich belegt.“ Kbenso wWwITrd 1eselbe Nnse unftfer
dem alten Namen J lerdondoc erwähnt ON Hierokles

Kmapyia Oessakhiac UT NYSELÖVO TOAÄELE ıC

>wOörehoc
00 xtadoc

Llierdpn oc
A+h Papadopulos Kerameus, Avalesxto Teposokup.LtIXNG 2Ta/vOoho-

L Petersburg 1597, S E40 ber dıe kirchliche Geschichte
VO Yaıtounion qsiehe Le Yulen, Oriens Christianus E: AAA
0OPOHP1A YCHEHCKATO, IlyremecTBIE B'I) MeTeopckKıe U ()eooAHMOIÄCKIE
MoHacCTHIpM Oeccanmın. . ‚ Petersburg 159 Ö,

Omont, Luaste des metronolıtarns el Eveques VECS du patrıarcal de
Constantinople 1729, Revue de vVıenNn Aalın (1893) 316 Jer dıe
Datierung dıeser Lauste vgl Pargoıire, Fichos 7ıent V1 (1903) 3589

Zieutschrıft für Kırchengeschichte yeE! (1891) S Z Nr 7124: Anm
Sıehe den Artikel enarethus der Knzyklopädıe VON Pauly

(Bd V 9 terner Johannes Skaventzou, Exdeoıc H.0 ALOKOYLAN
4, EOL NS %0  IC  2A00 en 18 70 S Oıkonomos H {1£  MO
NT OG (Dissertatio), Jena 131

har  9 S6
Ausgabe VO  b Parthey, 9, Nr 643, 1 E Ausgabe VO  — Burck

D, Nr. 643, SN
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und 1n der Themenabhandlung U  — Konstantinos orphyro-
gennetos:

"Erapyia OEeccahlas, .  w TOVYV (AUTOV / NYSMÖVO TOh  S  S LE

V‘7] G0S ZuLAd0G,
VNGOS ZuETLAG,
v77_ao; Llr ApNnVos.

wobel Nal bemerkt, daß IlerxapnYoc uch beı dıesen Autoren
w1e ın der iragliıchen otılıa a ls eiıne VON Zuötmehoc verschiedene
Insel neben diesem erscheınt. Dagegen hest INnan beı Ptolemalos
(HL,; } 44)‘ folgendes:

Yıladoc VNGOS %AL TÖALC
LlexdonNTos vficoq 4Al
TOALC >SxOTreho<
240 00C NO XL TOALC

WO das Ort >x6reho< nuıcht VO  un Ptolemaios stammt, sondern
a ls eıne 711 'T’exte desselben eingeführte (+osse ZULC a-
x des Ortsnamens anzusehen ist;?® Jetzt rag sıch, wel-

(+ew1ß hatches das Bıstum a  S} VNOOU 3  F > XoTEAÄwvV ist
nıchts mıiıt der heutıgen Nnse Skopelos Zı Eun. wenn letztere
VO  — UuNnsSerer olıtıa mıt LOTaploTtOAU L IerapoNUou bezeichnet
wIırd. (Üewiß handelt sıch eine der nordliıchen pOora-
den, abgesehen VO  D Peparethos (d dem heutigen Skopelos)
un 1athos, Skyros, die el dıe alten Namen dıe Jahr-
hunderte hındurch bewahrten. vielleicht dıe eutıgen Tags
unter dem Namen AL6pOpLG bekannte nsel, die :ın der OTUZ1-
ellen gegenwärtıgen Onomatologie mıt dem alten AAOvVNTOS be-
?faichnet wırd, Jedoch mıt dem alten "Ixoc ıdentisch ist,.*

Bonner Ausgabe, 50
Ausgabe VO.  > Müller, Bd X I 52A225
Diese einung hat auch Dr Nıkolaos (zeorgaras, Bu%ayvtıaxoc

VaOC ‚.  S "Erıoxoth6 y 3-  >w  x  A AL ETIOKOTOC VASTAGLOG ın der “Etretnple
des philologıischen Vereıns „Ilapyacc0og“ Athen, (1906) 20, Anm.,
ausgesprochen, der jedoch auf Ptolema1u0os I F verweıst, WO Vo  D der ]Jon1-
schen Insel opelos dıe ede ist,

Vgl Oikonomos Anm I Anm. Vgl terner
die Artikel Halonesos und 0S der Enzyklopädie VON Pauly-Wıssowa.
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Wahrscheinlie hıeßen alle nordliıchen poraden e1nstT kollektiv
Zuömehot; annn wurde dıe bedeutendste VON dıesen Inseln,

h das alte Peparethos VOrTrZUeSSWEISC ZuöTrehoc der SYyOmTehoL
genannt H mehr qals S16 vornehmlich der nord-
lichen un ostlıchen Seite <usten voll hoher, un  Y
lıcher ıppen hat! nd ferner Mittelalter bewohnt
1e während 1eS beı den benachbarten nordlichen pora-
en nıcht der al War So 1s% dıe Umnennung des alten
Peparethos 111 opelos eTKlarlıc Hinsichtlich der Horm (
VYO0U) TW V > XOTEAÄ®WV sSe1l bemerkt daß S1C Mittelalter nd
der NEeUETEN T}  Eit; ofters gebräuchlic W alr a lle INIiTr vorliegen-
den Belege, abgesehen on demjenıgen der besagten Notıtaa, be-
ziehen sich ber auf das alte Peparethos das heutige
opelos SO lautet eEiINne ‚US em Te 1077/786 stam-
mende Inschrift der auf dıeser Nnse erhaltenen Episkopikirche:

B:3„ En AvaatascLlaov S LGXOTEOU UNGS m[a |0000NS > XOTEAhwV
mehrere Belege dieser WHorm besıtzen WIL AUS Handschriften
des Jahrhunderts und vornehmlich AUS den erken des
bekannten opelos Peparethos) geborenen (+elehrten
Konstantinos (und q IS Moönch Kaisarl10s) apontes D
1784), der ıuıch Anastasıos „UAULATOLOYOS SITLOXOTTOC HOTE v“b
und Dionysios „ KOTEAÄ®V ET LOKOTOG“, ferner 191N08 , AYLOV

STELGOXOTTOV >Yuomshwvtt! überhefert Letzterer WwI1IrdLEDOLGAOTUOG
als ‚ ENLOKXOTMTOS > xomeAmwvt uch 111 dem oyriechıschen ena1lon
(25 Februar)® un etlichen Handschrıften der Chronık von

1 Vg1 Oıkonomos Anm
Demzufolge sınd diıe diesbezüglıchen Ausführungen VO  } Oıkonomos

(a 195) und Nık Georgaras (a 1990 Anm.) modıhlizıeren
Nık Georgaras S 25 Man könnte auf TUn dieser

Inschrıift behaupten, daß Anastasıos eın Bischof Vonxn eparethos WAar, welche
nNnse 1nNe der olle  LV 2y%ÖrEehOL genannten anzusehen 1st.

4 Ebenda 19 20
v  P  5  JT Konstan Dapontes, KYrog ÄCpOLTWY, Ausgabe VO  5 Sophokles,

Athen S50 166; VON Legrand Biıbliotheque gVEQUEC yulgare
Parıs 160

Sathas Mecatwyıxn BıOAL0Ö NN 11L Venedıg 18792 103
So Zı Kodex 66 (Bl der griechıschen Kammer Athen,

der teılweıse 61in Autograph VOon apontes ist; (vgl Sp Lambros N£0c
EAANVOLYN . V [1906] 464, 15)

s o yıchtig Nık Georgaras A e 19 und folgende, nıcht AWebruar
WIie Oıkonomos Cb. A “&
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GeEOTZ10S Kedrenos erwäahnt un VO  u CINISCN WForschern für
Bischof des thrakıschen opelos gehalten fr das J-

doch INE1INES W 1ssens LLUTL Z uörelhoc nıcht XOTt AOL, Was ur  . dıe
Inseln der 49 ist überlhiefert wırd Auf (irund der epen-
ıgen Lradıtion aber, dıe auf sehr iruhe eıt ZUrüCck-
gyeht dartf 11a den heıliıyen 121N08 für Bıschof der
Inseln opelos halten Ebenfalls War der LE en des
Konstantinopel 879 abgehaltenen ONZUIS vorkommende
Bao6dyıoc der Bap6ayv M Yxomrshwv * wahrscheinlich 61n Bischof
derselben Inseln

Von großem Interesse 1st dıe JIn dıe WIL Au der
Notıtra &OC WINNCH, da dıe nseln L erdpnVos eutiges Sko-
pelos) nd ZxLado sechon VOrL dem Slawenembruche der Me-
tropole Larıssa unterstelit 1eselDe ellung bewahrten
Siathos und opelos m1 den benachbarten Inseln ent-
weder ein eEMEINSAaMES Bıstum (ZxLAU 0U AL 2.KOTEAOU) der
ZW E1 verschliedene Bistumer (Zxıddou, ZKoTrEh0U) un ZWAL S11
dem Te 1797 miı1t dem thessalilıschen TL  era
in GEMEINSAMNLES Bıstum (Zx.dd0u, > XOTEAÄOY AAa T’pıxxepwvy)®
biıldend bıs ZUTF Wiedergeburt Griechenlands

Bonner Ausgabe, Bd 11} 436 10 „ ETN LE Samuel K önıe
der Bulgaren| —  EG AL AeitbavOoV CO ÄYUAMELOU , ETTLGOXOTTODL AOApLcoN%
PNYLOATLOCAYTOS Arnı K WVYOTAVTLYOD T° LEYAAÄOU XL LEYAAT AL

GUVYV Pnyiıvo > %OTE OCr ALoöwpu Tpixxns Viıelleicht sind dıe
N örter Anı Kwyotavtiyvou — Ipixxns 1106 (Jlosse Ferner 1st das ALoöwp w
Zı H)\Loöd)p(  Y  D Z korrıgleren

Vgl Le Quien, Oriens Christianus L, 1189, EL 117214148
Ferner vegl. Oıkonomosa.a AAÖ: Nik. Georgaras X &. 19

Nık Georgaras ba 19
Mansı “ A NT 376
Vgl Wiıltsch Handbuch der ırchlichen Geographie und

Statistik 433 (x+0e0rgaras 2 19 Anm
Siehe dıe Notiz VOon Nık Georgaras Da besonders Anm
ber dıe Kırchengeschichte VO  - Peparethos, Skopelos, Skiiathos sıehe

Le Quien 1061867 1E Werner Mustoxydis|
111 der Zeitschrift ALywald, Nr September 1831 BT llopexp1a
Y CHEHCKATO 37 D Oıkonomos 29i / CoK010BP'B,
ÄKOHCTAHTHHONONULCKAA 1epkKoBb X1X Petersburg 11pn.0-
‚ACHULH, 145 149 Besonders iDer dıe Verhältnısse 18 ahrhundert
sıehe d1ıe Artıkel Von Pargoire, Lies EUECQUES de Skiathos el 0nelos
AVIAE® sıccle, 0S vient. X4 (1903) 356 30 und VvVOo  S Iryphon
Kuangelıdes, Les Iiveche de Skiathos, ehbenda N (1912) 5() A  y  09
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erl  es Zerlentes wıll 1ın einem speziellen kleinen
Aufsatze ! se1Ne Leser überzeugen, da ß eın Bistum 1162A00 1ın
Messenıien nıcht exıstiert habe, un dıe KErwähnung e1INes
solchen beı Le Quien? auf einer mıßverstandenen Stelle eines
AUuS dem Jahrhundert stammenden Briefes beruhte, den
der Metropolit VON Monembasıa Joasaph T ’heodos10s Liy-
yomalas richtete.® Ich gebe Z da Perikles Zerlentes, einer
der besten Kenner der mıttekl und neugriechischen Kirchen-
geschichte, schlagend nachgewıesen hat, daß Lie (uien den
ıhm vorliegenden T1e des Metropoliten VON Aonembasıa JO=
asap "T’heodos10s ygomalas stellenweıse mißverstanden
und unrichtie eın Bistum des messenıischen Pylos 1M Jahr-
hundert regıstrıert hat; jedoch mu ß ich anderseıts bemerken,
daß ein Bıistum VO  n} Pylos 1ın Messenlien iın einer alteren Zeıit,
VOL dem Slaweneimnbruche 1ın Griechenland, exıstierte. In der
oktıtıa des eX Parısınus Heg hest INa  S unter den
peloponnesischen Bistumern C Z 0AAÄE0U, ın welcher Form
gew1b der Name | [0A0y verborgen 1e9%, Was uch G(Gelzer

ZiUumıt eıner gyewıssen Zurückhaltung AaNZENOTM hat.*
elıner olchen Annahme drangt uch dıe Tatsache, daß
mıttelbar nach em Bıstum >n A0n das Bistum KutTapıglas
(in Messenien) registriert wırd.

In der vielbesprochenen,” unter den Quellen, dıe sich
ant den INDTUC der Slawen 1mMm Peloponnes bezıehen, eine
besondere Stelle einnehmenden Urkunde, ure welche der
Okumeniısche Patrıarch 1K0O0120S 111 rammatıkos und die
ıh: versammelte Synode 1mM 1099 dem < alser Alexıos
Komnenos berichtet 397° ÖTL QUX% SESGTLV AOaLDELGÜaL \  S ET LOKOTAC
o  $ TWV UNTDOTOASWV“, werden alg TEl der Metropole Patras

erı  es Zierlentes, ZNLELOLLG S  w TNG AT Asxısv ETLOKXOTNG
1159A00 in der Ziertung des ökumeniıschen Patrıachats ExKANTLACGTLIAN “ Alndeıc
O© (1900) TAN

2 Oriens Christianus I} D
artını Crusi, T’urcograeciae Basıleae 1584,1 S0 GL

&. 4923
Vgl Nixov EN, 10 lNept TNG XTLOEWC TNS Movewßaciac YOOVLXOV.

ALı mNYAL AL LSTOPLXN YUTOD SNLANTIKOTNG ın Bulayvtic (1909) °
bıs 83
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urc den < alser Nıkephoros (+eneralis 02—8 uıunter-
stellte Bıstumer genannt: VMedOyN, Aaxe6aluwv und 2.0.0504000YN."
Lietzterer Bistumname hat viıelen FYForschern Kopfzerbrechen
gebracht. Der Name ist anfänglıch Uure eınen Schreibfehler
entstanden; el Ta0604000VT heißen, das Tapcod un
KopwyNc edeutfea  251  HST  Beiträge zur kirchlichen Geographie ?rrie?1enlands.  Er  S  Z  s  Z  durch den Kaiser Nikephoros Generalis (802—811) unter-  stellte Bistümer genannt: Medcyn, Aaxedaluwyv und Zapsoxopwvn.'  Letzterer Bistumname hat vielen Forschern Kopfzerbrechen  gebracht. Der Name ist anfänglich durch einen Schreibfehler  entstanden;  es soll Tapcoxopcebyn heißen, das Tapcod und  Kopevnc? bedeutet.*  Tarsos ist das bis heute unter diesem  Namen existierende zweiteilige Dorf von Korinthia (Demos  Pheneou*), nordwestlich von Nemea und nordöstlich von Phe-  neosee gelegen.” Tarsos hatte im Mittelalter und in der spä-  teren Zeit eine besondere Bedeutung und kommt in der Ge-  schichte der Eroberung der Peloponnes durch Mohammed II  vor, der im J. 1458, die in Rede stehende Ortschaft belagerte  und zur Kapitulation zwang und aus derselben eine Menge  von ungefähr dreihundert Jungen für sein Janitscharenkorps  raubte.‘ Einige Jahre später, im J. 1467 und 1469, wird  Tarsos (und zwar unter der Form: Tarses) in einem Register  peloponnesischer Burgen sogar unter türkischer Herrschaft er-  wähnt.” Auch in der kirchlichen Geschichte der Peloponnes spielt  Tarsos eine gewisse Rolle; aus der eben erwähnten Urkunde des  Jahres 1099 geht hervor, daß Tarsos einst mit der berühmten  unweit des Akritaskapes am Anfang der Bucht von Kalamata  B  1 Die genannte Urkunde ist schon längst wiederholt veröffentlicht und  zwar yon Leunclavius (Juris Graeco-romani  Tomi duo ... MDXCXI  Francfurti, S. 271f.), Rhalles und Potlis, Zövroywoa tOv delwy xal Lepüy  xavövwuy V, Athen 1855, S. 62f; Migne, P. G. CXIX, S. 864f.  ? Über die Kirchengeschichte von Koron hat neulich Dem, Dukakis  in der Exxinotdotıxn AMdeı XXX (1910) S. 147£, 156f., 166£, 175f.  berichtet.  3 Daß öfters zwei entfernte Provinzen kirchlich vereiniét wurden, geht  aus vielen Belegen hervor.  4 Nicht Nemeas wie T.D. Nerutsos (Xpıistiayixal AdHvoı in dem Ashtloy  des historischen und ethnologischen Vereins zu Athen, Bd. IV, S. 95, Anm. 2)  angibt und Prof. Sp. P. Lambros (N&oc “Ehhnvopyipwv, Bd. VI [1909]  S. 180—1 Anm.) wiederholt.  5 Vgl. A. Miliarakis, Vewypugia rohıtıkh vem Xal dpyald. toD vopoD  ’ApyoMöog xal Kopıydiacg, Athen 1886, S. 148. — A. Philippson, Der  Peloponnes, Versuch einer Landskunde auf geologischer Grundlage, Berlin  1892, S. 126, 154.  6 Laonikos Chalkoköndyles, S. 444f. (Bonner Ausgabe).  7 Carl Hopf, Chroniques G'reco-romanes inedites ow yeu connues, Berlin  1873, S. 205. — In Demos Korinthou liegt ein Dorf Tapcıyd, welches wahr-  scheinlich von Auswanderern aus Tarsos begründet worden ist.  ORIENS CHRISTIANJUS. Neue Serie IV.  17'Tarsos ist das bıs heute unter dıesem
Namen existierende zweıtellige orf VO  n} Korinthia (Demos
Pheneou“), nordwestlich VO  — Nemea und nordostlich VO  —; Phe-
NECOSEE gelegen Larsos hatte 1mM Mittelalter und iın der Spa-
teren eıt eiıne besondere Bedeutung und kommt in der G e-
schichte der Kroberung der Feloponnes Urc Mohammed IL
VOT, der 1m 1458, dıe 1ın Rede stehende Ortschaft belagerte
und ZUT Kapitulation e und AUS derselben eıne Menge
VO ungefähr dreihundert Jungen für se1N Janitscharenkorps
raubte.® Kinıge TE später, 1m 1467 un 1469, wırd
Larsos (und Z W aAr unter der Form Tarses) 1n einem Kegister
peloponnesıscher Burgen = unter tuüurkıscher Herrschaft
waähnt.‘ uch iın der kırchlichen (Geschichte der Peloponnes splelt
Tarsos eıne gyEWISSE olle; US der eben erwäahnten Urkunde des
Jahres 1099 geht hervor, daß Tarsos einst mıt der berühmten
unweıt des Akritaskapes Anfang der uCcC on Kalamata

Die genannte Urkunde ıst, schon längst wıederholt veröffentlicht und
War VOo  S Leunclayvıus (Jurts Graeco-romanı "T’om. duo MDXOXI
Francfurtı, Rhalles und Potlis. ZüytayıLa TWDVYV Yeimy vArl LED@V
xayovwy V, Athen 1555, O2 f ıgne, CAXIX, X64 f.

2 ber dıe Kirchengeschichte VO  — Koron hat neulıch Dem. Dukakıs
ın der E KANTLUGTLCH Alndeıc XN 1910) 1ETT, OO 1066 F751
berichtet.

Dalß öfters wel entfernte Provinzen kırchlich vereinigt wurden, geht
AaAUuSs vielen Belegen hervor.

Nıcht Nemeas w1e Nerutsos (ÄpLoTtLAYVLXAL AdHvaı 1ın dem EÄTtTI0V
des hıstorıschen und ethnologıschen Vereıns Athen, Bd 1 JO Anm
angıbt und Prof. Sp Lambros (Neoc EAMVOLYNLOV, VT 11909]

18501 Anm.) wıiıederholt.
Vgl Mılıarakis, l’ewYpaupLA TOAÄLTLAN VE“ Xal A0 O.LO. TOUL VOLLOD

"ApyoXMöos AL KoptviiaG, Athen 1586, 148 F1D DSON: Der
Peloponnes, Versuch einer Landskunde aut gveologıscher Grundlage, Berlın
18592, 126; 154

Laonıkos Chalkoköndyles, 444 f. Bonner usgabe).
Carl Hopf, Chroniques Gr6eco-romanes ınedıtes DU CONNUECS, Berlin

1873, 20  OT In Demos Korinthou lıegt eın orf T ancıyd, welches wahr-
scheimlich VOoO  S Auswanderern AUS 'T’arsos begründet worden ist

ÖRIENS Cnmsnn_ms. Neue Serıe 17
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hegenden Koron, deren ungemeiné Bedeutung 1 Miıttel-
alter un ZW ar als venezjJanısche Kolonie bekannt ist, e1Nn gemeln-

Bistum unter der Metropole Patras bıldete; jedoch kommt
T’arsos ın einigen Notitiae Eimscopatuum vornehmlıich AUS der
Zieit nach dem Konstantinopels und namentlıch In jener
Notıtıa, dıe Manuel Malaxos ın seınen das 15692 VeTr-

aßten Nomokanon mıt aufgenommen NAat, mıt der Kirchen-
provınz Zemena vereimn1gt als eiINs der dem Metropolitansitz
Korinth unterstehenden Suffraganbistümer VOT. DIieses Zemena

Zieweyd, Ziewaıyd, /NMWLEVG, Znwaıa ©& oder Ta  : LE,
ach fehlerhaften Liesarten Zn wE0VO, Z LALWaGdy USW.), ber
welches vieles Unbestimmte gesagt wurde,“ ist mıt dem henu-
tıgen orie Zieev6 identisch. Kıs ist, eine T ’arsos benac  arte
Ortschaft, ebenfalls In Korinthlia legend, nach der SEDEN-
wärtigen Verwaltungseinrichtung des griechischen KOn1g-
reiches dem Demos Sikyonos zugehorend.“ Die meılnes /issens
alteste Krwähnun der Ortschaft Zemena ist jene Iın der alten
Lebensbeschreibung‘” des hl Lukas, des Gründers des gleich-

Yıum Beispiel YZıiacharıae VO ıngethal, ZuUr Kenntnıs der No-
tıtıae eEHPISCONALUUM (raecorun (sıehe unten 209 AÄAnm 261°

X0 . elzC Ungedruckte und ungenügend veröffent-
ıchte exXte der Notitaae emsconatuum (aus den Abhandlungen der kgl Bayer.
Akademzte der Wıssenschaften XM B  9 11L Abi.; München 1901,

034, 203 USW. USW.
Zacharıae VO Lingethal A Aı 251.; 287
Ebenda 2857 Sıehe auch unten 776 Das ın ede stehende

Bistum ıst ıdentisch miıt dem ın fränkıschen Quellen erwähnten Gıimenes,
über welches Wiıltsch (a H; 109) ratlos Tag (vgl uch

Neroutsos e J  9 Anm 2 In abendländıschen Quellen
WIr. ebenfalls das Bıstum Ziemalna unter den WHormen Temenıum oder
'Tem enıon erwähnt (vg] osep ller, Byzantınısche Analekten
ı1n den Sitzungsberichten der Kaztserlichen Akademzte dery Wıssenschaften
Wıen Phıl.-hıst Classe. I  g 1832; 347, 395 Anm. Hopf, (zeschichte
Griechenlands ım Miıttelalter. F 239) Falsch hielt, Müller

347) das gesagte Bıstum ur ıne Ortschaft ın Vatica, h B(ot)atıxa
(aus dem alten Boıat), 1n Lakedämon Jjegend Die Bezeichnung des Bistums
Yıemaıina als angeblıch „ IM den slawıschen (auen“ lıegend be1ı Gelzer,
Ihe kırchliche ( reogranhıe DOr dem Slawenemmbruche, 4.29, Yklärt sıch
wUS der merkwürdigen Passıon des Verfassers überall von S]awen traumen.

Vgl.Nerutsos aa 0O 5.92, nm 2 Ferner A.Mıliarakiıis aa S 115
Kremos, 1 Ip0sxuvntaApLOV TNG &y Daxıdı WLOWNS TOULU O5L0D Aov%d TOUV

TLXÄT V ZTEIPLWTOL. Bd Athen 874 arfiinı, Sunnplementum ad.
Acta Lucae Juniorts, Analerta Bollandıana (1894) S 120
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1amıg<"ell Phokıs lıegenden Klosters, dıe kurze eıt ach dem
um dıe ‚JJahre 946 949 erfolgten Lode des Heıligen verla.
wurde Zemena alleın, hne ausdrückliche Krwähnun Ol

TLarsos wITrd urc EKE1NEN 1293 erlassenen Chrysobull“
des Kalsers Andronıkos Paläologos des Alteren der Metropole
VO  —_ Monembasıa zugeschrieben, welcher schon VOL em Z
sagten ‚Jahre gehoren scheint Unter der Metropole VO  -

Moönembasıa kann ber YZemena nıcht iM Mer vestanden aben,
da alleın, der m1 Tarsos verein1gt 111 verschıedenen, AUS der
eıit nach der Kroberung (1453) stammenden Notitiae EMSCOPA-
FUUM unter der korinthischen Metropole vorkommt T1genNs
Sind Synodalakten, 1396 abgefalit, uf 1NZıs gekommen

welchen auf Verlangen des Metropoliten VO  s Orın be-
schlossen wıird daß cdie Z W E1 Bistümer Zemena un Maına, dıe
em derzeıtigen Metropoliten Ol Monembasıa 1K0140S unter-
standen, wıederum der Metropole VO OT1n der S1Ie ON

Alters her zugehörten, unterstellt werden sollen, jedoch erst
nach dem des VO1 genannten derzeıtigen Metropoliten VO  an

Monembasıa Ks 1St aber bemerken, daß Synodalakten des
Oökumenıschen Patrıarchafts, dıe 1570 aboefaßt sıind und
dıe alten Priviılegien un Rechte der Metropole VO Monem-
basıa bestätıgen, das Bıstum Zemena ausdrücklich der VOor

genannten Metropoile SLC S  IS  U  ILp z1C ATAaAYVia AL ÖLN ET Y09voV“
unterstellen Die Bıiıstüumer Zemenas T’arsos un Polyphegos,

ber dıe Datierung der fassung der berührten Lebensbeschreibung
sıehe Ausführungen Helher oben 249 Anm USW.) erwähnten
bhandlung Zur Szgiıllographie der byzantinıschen T’hemen ellas und Felopomnnes
Kap

Ks 181 &x bequemsten beı Miıiklosıch Müller cla et Diıplomata V
S 1551 en Dıe verschıedenen A:  en diıeses Chrysobulles sıehe
beı Nixov B  EN, Katahoyos TWYV NELDOTDRDW\Y XWÖLKUN TNG ÄpLOTLAYLANG
ÄApyor0hoyıxNs Ktaıpelias AUNYOV S AUS dem EÄTLOV derselben Ge-
sellschaft! Athen LE (Vgl dazu ABulayttat. Bd 11909|]

Siehe dıe oben S 252 angeführten Volıtıae
ıklosıe Müller, cta el Diıplomata 41 Ta Vgl Joseph

Müller 346{f 394 400 Yıacharıae VO Lingetha
S 28 087

ıklosıch- Müller., Acta el Dinlomata, a K GLEn
Ebenda, ET  en



3 D254  6  Z  __Bees  S  e  e  MEn SE SN  alle drei, waren niemals vereinigt und dem Metropoliten von  Kephallenien (!) unterworfen.' Es ist dies lediglich eine grund-  lose Auffassung des Prof. Spyr. P. Lambros, die auf falscher  Würdigung einer Notitia? beruht, die von ihm für ein Doku-  ment aus der Zeit Andronikos’ Paläologos II gehalten wird,?  während sie tatsächlich zweifellos aus dem 16. oder 17. Jahr-  hundert stammt* und wegen ihrer Lückenhaftigkeit und ver-  schiedenartigen Fehlern mit großer Vorsicht zu benutzen ist.  In den verschiedensten alten Verzeichnissen der Bischofs-  sitze der griechischen Kirche und in anderen Quellen, die  auf dieselbe Bezug nehmen, finden sich viele Komposita, die  für Parallelen des hier in Betracht kommenden Tapcoxopdvn  (Tapodcs + Kopdivn) gehalten werden dürfen. Ich erinnere nur  an die öfters vorkommenden davon: ITapovakia (= Ildpos +  Na£ia) oder Ilapovdfos (= ITdpoc + NdEoc),® Davapıocdpoaka  (= ®aydpıov + Papoaka, in Thessalien), Favoy®pa (= T’dvoc +  Xwpa, in Thracien), Aepoxdiupvos (= Agpoc + Kahupvoc, die  nördlichen Sporaden im Agäischen Meere, schon in Urkunden  des 13. Jahrhunderts so genannt),® Kaoooxaprados (= Kdococ +  Kdpradoc, ebenda),” (6)Xov7dopoükkwv (= Xov7datac + Poihlwvy)®  usw. Kinige von diesen Komposita sind bis heutzutage häufig  und ziemlich volkstümlich geworden; ferner vergleiche von mit-  HST  Ar  17 ép. L. Lambros, °OMy« repi Mokugeyyous in seinem N&0os “EMn-  vopynpoy, Bd, VI (1909) S. 179—185, besonders S. 180.  (Vgl. meine  Bemerkungen zu diesem Aufsatze in Bulavris, Bd. II (1911—1912)  S. 590—591 und Vizantijskij Vremennik, Bd. XVII (1911) S. 56.)  ? Im Kodex 54 der Bibliothek der griechischen Kammer überliefert  (vgl. Sp. P. Lambros a. a. O. Bd. IIT [1906] S. 117—118.)  3 Ntog ‘Eihnvopyrp.wy, Bd. VI (1909), S. 180—1.  4 Es geht dies aus dem Vergleich mit den Notitiae, die aus dem 16. bis  17. Jahrhundert auf uns gekommen sind, hervor.  5 Vgl. z. B. Deliciae eruditorum seu veterum dyexdotwv bpusculorum collec-  Florenz 1744.  tanea 1o. Lamius collegit, illustravit, edidit.  S. 145: „Ila-  YıephtatE UNTDOTOMTA Tapwydeou [= Iapovdkovu] .. .“  6 Vgl. J. Sakkelion in der Athener Zeitschrift ’Advoıov, Bd. IV  (1875) S. 239 und Miklosich-Müller a. a. O. Bd. VI, S. 217.  7 Vgl. M. Philentas, Tpappotıxh. Hc  ‘Pwpaü*mq; Y\eocde, Bd. I,  Athen 1907, S. 50.  8 Vgl. H. Gelzer, Analecta Byzantina (siehe unten S. 256 Anm. 2), S. 6,  xa@', 9—10. UÜber die Kirchen Sougdaia et Phoullon siehe auch K. N. Zesiu  in ’Adnvä, Bd. III (1891) S. 442.alle drel, n]ıemals vereinigt nd dem Metropolıten VON

Kephallenıen (!) unterworfen.! Kg ist 1es lediglich eine gyrund-
lose Auffassung des Prof. SpPYr. Lambros, dıe auf talscher
W ürdigung elner Notıita* beruht, dıe VO  — ıhm für e1nNn oku-
ment A4AUS der eıt Andronikos’ Paläologos 11 gehalten wırd,”
während S1Ee tatsachlıch zweıftfellos AUS dem der V ‚JJahr-
ıundert stammt* nd iıhrer Lückenhaftigkeit und VeTr-

schiedenartigen Yehlern mıiıt orolber Vorsicht benutzen ist,
In den verschıedensten alten Verzeichnissen der Bischofs

a1t7e der gyriechıschen Kırche nd In anderen Quellen, dıe
qauf 1eselhe ezug nehmen, iinden sıch viele Komposita, dıie
für Parallelen des jer ıIn Betracht kommenden 1’apcoxnpWVT
(Tapoöc KopwGvmN) gehalten werden dürfen Ich erınnere HE

dıe ofters vorkommenden davon: l Tapovakia l1ap0s +
Na£ia) oder 11000 vydEos L1&po0  - NdEo6),* Davapıocancaka
Il Davapıov Dapcaha, ın T’hessalien), 1 avoy @oa l’ayvoc
Ä  ®Od, In Ihracıen), AepoxdAupvoc A£poc KdÄup.vo;, dıe
nordlıchen Sporaden 1M Agälschen Meere, schon INn Trkunden
des Jahrhunderts genannt), Kaoooxo’tp*rcaßo; Kasococ
Kooradoc, ebenda),‘ (6)Z0uySo@00ilwv Z.00Y6aLac ®0!')ÄÄu)\J) S
UuUSW. Kınige VO  u d1esen Komposıita sSınd bıs heutzutage häufig
und ziemlıch volkstüuümlich geworden; ferner vergleiche on mıt-

Sp Liambros, "OAiya TEL IoAvesyy0ous 1n sSeINemM E0% EAM-VOLYNIOV , Bd V1} (1909) 179—155, besonders 15  © (Vegl meıine
emerkungen diesem Aufsatze ın Bulavtis, 11 (1911—1912)590—59 un: Vizantıjskiy Vremenntk, Bd X V1 (T911) S 6.)Im Kodex der Bıbhothek der griechischen Kammer überliefert
(vgl Sp Lambros e 7 A 1906| 17—118.)Ne£0< E VOoLYNLOY, Bd X3 (1909), 501

Ks geht dies AUS dem Vergleich miıt den Notıtiae, die AUS dem 16 hıs
4 Jahrhundert auf UuNs gekommen sınd, hervor.

Vgl Zie Deliciae eruditorum SCH veterum ÜVEXÖOTAOV öpusculorum collec-
Florenz 174FANnen O6 Lamıus collegıt, ZLLuUSTravuil, CAUTT 145 „ JlVLENDWTATE IANTDOTOÄLTO TANWYAE0OU L10.p0v0.500) DL

Vgl Sakkelion 1n der Athener Zieitschrift AUNvVar0y, Bd
(1875) 239 und Mıklosich-Müller e L Bd VI, AT

Vgl Phılentas, L’DOLILOTIXN) TNG ; wp.atü*mq; YAWOTAG, Bd EAthen 1907,;
Vgl .. Gelzer; Analecta Byzantina (sıehe unten 256 Anm Y Ö,

XO Y 120 ber dıe Kırchen Sougdala et Phoullon sıehe auch N ZYıesıu
AUnvd, { 11 (1891) 449
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tel:- und neugrilechischen volkstümlıichen Ortsnamen olgende:
[lopowedava 11  6006 Medava, ın der Peloponnes), Nıw66puaAo
l NicL ADvaAL, Z7Wel Dorfer VO  — anl, iın Liakedämon),
MreotpopTSOPTATO MteoLpN Mrepprotn, 7wel Doörfer be1
em arkadıschen Tripolizza), Katoapoxhewevt0 Katoapn Kle-
WEVTN , 7We]l Dorfifer 1ın Korinthla),‘ Modw(vo)xöpwva ModcvT,

Kopwvi, ın Messenien) uSW., ndlıch vergleiche dıe mittel-
oyriechischen Ortsnamen J lepoappwevia ITepoım Appevia),
ÄpugogihwV ” Ä 0UGÖ Krissa| ZÖ)\U.)V WE Amphissa]) un
dıe neugriechische Hreıp0odeooakia Hreıpos Oeooahia),
AitwAoaxapvVayld AtitwAia AXapVayVLa), Apyohısoxop.vdia

Apyohic Koptydid) USW.

Be1l der KErforschung der en des ökumenıschen Patrı-
archats während der etzten Jahrhundert trıtt uns schließlich
dıe merkwürdige Erscheimmung entgegen, daflß manchmal den
Metropoliten Bıstumer zuschrıeb, cd1ie längst nıcht mehr CX1-
stierten der Sal nıcht existiert en un deren Namen als
einfache Fehler der alten Schreiber bezeichnen sSınd. So f

bestimmte eıne Urkunde, durch den okumenıschen Patrıarchen
Kyrıillos 11 Marz des Jahres 1622 erlassen, „LVG AL ST LOXOTAL
KopwynNc 4\ 2.04.000X00WVNS (DGLV  e NVOLEVAL IN unNtDOTÖAELL LaAaLGO V
L10T00V, ATa Ta TADAÖEÖOLEVA ypua6ibouAha TWV LLOAXADLOV DAGLÄSwWV
N ıxn 0P0U TOU w  (ATTCO L evıx0D, Agsovtoc AL AleEdvöpov, Pwpavob
ÄPLGTOOPQU %CL K wvotavVtLvoUu, Nxn ©6D0U Dwxd, XAL NıxnO6pou TOUL
Bortavıdtov“,” während eın Bistum 20.060%000VN n]ıemals exıistiert
hat un! dieser Namen für e1n Korruptel des Richtigen Tapco-
LOPWYN anzusehen ist Unterscheıidet dıe vorgenannte Urkunde
ja uch irrtumlıch Zzwel Bıstumer KopevNc un 2.4.000X000VMC,

Vgl dıe Zeitschrift des Hellenikos Phılolog1kos yllogos Kon-
stantinopel, Bd 41441 1573—4), 5102

Vgl Deffner ın NeosAhnvix@ '"Avdalexto des phiılologıschen Ver-
eınes „Iopvacc0c“ en, Bd (  0—7 450

Vgl Papadopulos Kerameus, 0  ntes hıstor1ae IMYENN rapne-
zuntın L, Petersburg 18597, 52 USW.

Hıerokles, Synekdemos, Ausgabe VO  — Burckhardt, 64, 50 Vgl
auch 98.  281 des exX ın der Nationalbibhliothek Dı Athen auf-
bewahrten Sammlung VONL Pollanı (V  gl N  E0% TEAANVOLYNLOV, VI (1909)
S 457.)

g Sathas, MecaxıwyLXn B.L6AL0UNXMN, Bd 1  9 Venedig 1572, 562
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wäahrend das ersfere tatsachlich eiınst 'Teıl des letzteren
hıldete

VI Die Akten des TrTe 879 stattgefundenen onzıls
tun e Erwähnung z W eleT Bischoöfe

Osotipmou Apyouc
Avöpsovu NavuteALoDu

Später ayY C 188/89 wurden TZ08 und Nauplion
usSsSanımen veremmn12% AT Metropole erhoht Dieses Datum,
welches eiINe ILanste der Oberhirten und 1SCHOTe VO  an Nauplion
un: Ärveos und andere uellen® angeben, scheıint zweıfellos
riıchtiger q IS das Datum 5W 4C 1088/89 welches EIN1IYEN
Nottiae Emnıscopatuum und dem sogenannten Chronicon breve®
vorkommt Die kırchliche Vereinigung der Z W E1 Provinzen,
TYOS und auplion, 181 sicher nıcht viele ‚Jahre nach dem ben
erwähnten « onzıl erfolgt wenıgstens Wr der Anfang des

Jahrhunderts ZU. i1sChoije VO  — rgos geweıhte unter dıe
eıligen UuUNsSeTrTer Kırche aufgenommene Petros AaUSsS Sizılien
(F das Jahr 922) nıcht Ur der Provınz ATgos., sondern
uch der Provınz auplion der oberste kiırchliche Würden-

Mansı Sacrorum COoNCULOTUM NOVA el amplıssıma collectzo VII
377

Sie trägt dıe Überschrift „ ÖVOLATA, EUpPEVEVTCO. &y TW GUVOÖLXO®
SIR Tuw LOLÖLLOWY AL JO YLEDEWV CC ETLOXOTWNV 1W N(X.U
TÄLOD LL "Apyovuc 2101 .7 SE c und ıst ZuU ersten ale VO.  D Sakkelion

Asehtiov der historıschen und ethnologıschen Gesellschaft Z Athen Bd
SUL Z mM1 Kommentar (S 321.) nach Priyatbesitz behindlichen

exX veröffentlicht Nachdem ist 1eselDe Luste, ohne Wıssen der früheren
Urc Sakkelıon erfolgten Ausgabe, von Gelzer unter dem 1te Argıi-
BOTUNM. EPDLSCOPDOTUM InNdıculus SsSe1iNnenNn Analecta Byzantına NnNderx Scholarum
hıbernarum yublıce et YrWwWAaıM Unwieersitate Latterarum Jenensı Jena
1891— 1592| 0174 nach dem Kodex Parıs Sunplem GGraec 1090
veröffentlicht

1e Zie dıe Vo Ath Papadopulos Kerameus der Zeıitschrift
‚, Movcefovy AL Bıßkio d Nxn Tn KoayyehıxYc 2LONNS“ (Smyrna) ar Perıio0d.
Jahrgang. (  75—76); 65 veröffentlichte Notıtıa Episcopatuum.

Sıehe / Parthey a. . 213, Nr 531 — Vegl Gelzer

Mıt der Chronik VO  — Dukas der onner Ausgabe der Byzantıs
sSammen herausgegeben, 15
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trager.‘ Kıs geht AUS dem kurzen Synaxarıon dieses eıligen
RBıischofes hervor, worıin InNna  > lest „ Odev o  Aa NıxoAA00 ATDL-
0.0Y00 K wvotAavtLıVOUTOAÄEWC K 901—907 911—925|
yxalertaı e Koptvdou yseveolal ApoyLEPSUS. QU 0 w N TELGÜEVTOC,
[ Ta5dAov AT ADTOD TOV aöis\00v YELDOTOVEL. Kai GuYXATNAUE TW
S  9-  $ MÜTOD SV Kopiviw. >  a1 w  ED TW V 'Apystımv %AL nADG-
xhN SEL TW NavutAtimov Xstpotoveitat (L QÜTOC z  w TOL Aöl ®
/zu oschreıben: döe\D00| "Ap7yovus .  in  e  ökORo6*: ferner AUS der
ausführhchen alten Lebensbeschreibung desselben eilıgen,
T1n steht „Llapamr66as Ydp, TWV Apysiwv ATSOLW® T O0E6ÖDO0S’ XL

NK0V AUTtOL Apyetoı XCl NabxtALOL TAVÖNLEL, AL LNV XAL GL TNS
TEOLOLKLÖOG KopıvlOUt, WLAXOAV —  w  u TO0S TOV AoLÖLLOV | (aDdlAov
TOLOULLEVOL, Ö0UNvaL QUTtTOLG aOyYLEDEC TOV adelmöv“ ( den hl Petros|,
azu vgl y  OTE ÖN AL Na0xTtALOL ToLE Apystotc ÖLEVEYÜSVTEG AL

TOOC SQAUTOUCE SÄKELV TO LOAXANLOV ZXELVO OLÄOVLXOUVTEG heidavov
des hl Petros]|, XO IN NautAid LETAKOMLCELV, %AL T OOCS OT  T  Aa

YWONGAVTEG, N mohuTANVELG TV Apysiwv XAL AXOVTEC SESTLTTOV
TNS ODWNG, /L TOU SX0TOU ÖLNMLANTOV);  665 ndlıch AaAUuSs dem (Chront-
CON breve,“ worın 11a  ; hest 2 = STtTEL  Y (T ) vVeELNOEL
‚Ö, Tavovaptou XO NLED Ya ZLYOUVTOVAVNIS ETLOXOTOC Aatıvywv
WETEXOMLLOE Ta TLLLO. Aeiava TOU ÖSLWTATOU l1eTpovu SNLOKÖTOL
NavtmtAtL0ou XAL A (0US o  m73 TOU "Apyouc S  n e  b ETLOKOTCNV
NautAtLov.*

Demnach hat Chrıstos Papaoıkonomos, der sıch mıt
der Person un der lıiterarıschen Hinterlassenschaft des hl Petros
Bischofs V  > ryos und Nauplion ın etzter Zeit beschäftigte,
nıcht das ıchtige getroffen, wWenNnn C ın ausdrücklich 1Ur

Über den hl Petros, Bıschof VO.  o AÄTgos, sıiehe meıne Ausführungen
1n meıner Abhandlung: ZUr Siqıllographıe der byzantınıschen "T’hemen ellas
und Peloponnes (sıehe oben 49 Anm Kap B 5 F

7 Vgl Acta Sanctorum. Fehbruarıus T B7 Gelzer Ar

Novae NAlrum biblıothecae ab Ang Ara Maıo eollectae LOMUS NONUS

edıtus Josepho Cozza-Luzı (Romae ars ILL, S  9
T1STtT0OS Papaoıkonomos, TOALOVYOG TOUL "Apyovus Ü YLOG Ile&tpo: &r
ONO “ ApyOus ÜOvLATOLPYOG (Athen 64, 712 Nac der letzteren
Ausgabe, die manche Vorzüge 1m Vergleiche der ersteren hat, sınd die
obıgen Stellen wiedergegeben).

Aa RA TL
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für Bischof von ATgOS, nıcht ber uch VO  > auplıon,
gehalten hat Ziu olchen Annahme hat dıe T’atsache
TE1NINC veranlaßt daß der Petros, Bischof VO  H TZ0S un
auplıon, den Aufschrıiften Her Se1iINeTr auft uns gekom-

Werke und Lebensbeschreibungen als Biıschof Ä pYous,
ApYSLWV EeZW Apy®@v“ bezeichnet wırd es 1st. diıese ber-
lıeferung daraus erklären, dalß TrX08 SeE1INeET eıt
dıe Hauptstadt der veremnı1gten kırchlichen Provınz VO  } Ar-
S0 und auplıon bıldete wäahrend auplıon damals eine

nehensächliche Bedeutung esa Später bezeichneten sıch
dıe obersten kıirchlichen W ürdenträger der vereinıgten Pro
ViNnzen vewohnlıch a ls Apyovus AL NavtTALOD mehr als
auplıon, inshbesondere ach der Kı oberung Griechenlands Urc.
dıe Kreuzrıitter, das altberuhmte TgOS politischer und
wirtschaftlicher Bedeutung übertrai dıe oben erwähnte Lauste
der Oberhırten un i1SCHNO{ie vVvox rgos nd Nauplion, dıe

auplion 9  ,DT ZU scheıint wl S e1INe ırch-
1C Provınz niıcht Apnyouc AL NavutALoD sondern NautAtiov Xar

Apyouc statıneren
Meınes Krachtens ıldeten dıe Provınzen rgOS und

auplıon KEMEINSAMEN kirchlichen Kreıis SEe1T der Zieit
des hl Petros (* 922) bıs ZUT Wiedergeburt Griechenlands
hne Unterbrechung, wenngleıch dıese vereinıgte Provınz
CIMSCH (Juellen A US der byzantınıschen e1t vileliaCcC NUur nach
rgos benannt wıird So A Iautet eE1INEe AuUuSsS dem Jahre 1149
stammende Inschrıift des unweıt VO  ; Nauplion und ZW ar be1
dem Orie Apıd behindlichen Klosters, welches e1NST. E Mow';
hıeß un den etzten Jahrhunderten unter dem Namen
AYyıa MovY bekannt ist iolgendermaßen

Aa O78 1 ”» () 138
Ebenda 59 9 01 1{})7 105 126 197 125
Ebenda 22 USW. USW. ıne auf strengwıssenschaftlıcher Grund-

lage veriaL te Kırchengeschichte Von Argos und auplıon ist, nıcht VOTI-
handen.

1e 296, Anm
Dagegen meınt Papaoıkonomos L 1358 daß dıe kırch-

lıche Vereinigung VO  w Nauplıon un rgos Jahrhunderte nach dem Ableben
des hl Petros erfolgte
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KmnE AUpa TW Va QQU, 1 1apUsvE,
Aswv 'Apyestwv' AANTDOC UUNTOAOS,
WTED TANASYOLS AUTOOV UT ÄOKNLATOV
S1C ayvtaweLhLy, ZÜAOYNLEVN X00N

erselDe Bischof 1 ,e0 ber unterzeichnete 1MmM 1143 e1InNn
Hypomnema für das VO  a} ıhm egründete vorgenannte Kloster
als EOTEANC A  2  ETNLOKXOTOCS NauteALoD %Ar "Apyouc Aswy, während dıe
Aufschrift desselben Hypomnema un uch einer darauf-
folgenden, für AasselDe Kloster bestimmten egelung ın a ls

Herner weıst,Bischof VO  — rg0S und aupliıon . angeben. “
e]ıne oltıtıa Eniscopatuum, dıe ZUT eıt des Kalsers Isaakıos
Angelos abgefa) se1n soll, 918 Yl dem Okumenıschen Pa-
triarchat unterworfene Metropole ıntach ATrTz0s, nıcht rgXos
und Nauplıon ZUSaMMCN, auf,“ während eLwas vorher, 1M

1165/66, Niketas als Bischof VO  $ Nauplıon und rgos be-
legt ist.° Andererseıts kommen VOr, ın denen der SOr
melınsame Metropolit der fraglıchen vereinı1gten Provınzen e1n-
fach als NTDOTOÄLTNC NavTtTALOD (ohne KErwähnung: Ap70uc) be-
zeichnet wird,” eıne Tatsache dıie daraus Zı erklären 1st, dalß
Nauplion nach der 1M uUurc den Sultan Baylazet
erfolgten Vernichtung der rgoS lange Zieit ZUT Res]-
enz des Metropolıiten der vereinigten Provınzen diente. ach

der endgültigen Kroberung der Peloponnes Uurec dıe TLTurken

Vıelleicht haben metrische Gründe den Dichter diıeser Inschrift VOI-

anlasst, den Bischof Lieon DU  — ’Apysiwy, ohne KErwähnung NautmAlov oder
Navutiswy, anzugeben. Jedoch wırd derselbe Bischof Aur als "Apyovs in
Konzilakten des K bezeichnet (sıehe bequemsten Maı, Spicıleqium
Romanum X, Teıl, 62 USW.).

Diese Inschrift ist. vielmals veröffentlicht: 316 ist, bequemsten
en beı Struck, 121er byzantınısche Kırchen der Argolıs, ÄAthenısche Mıt:-
teılungen (1909) 279 (wo In der Transcription "Ernite statt
'"EnrtnEe schreıben ist)

Man diese 'Texte bequemsten be1l 14-| S1 ch Müll I',
Acta el Dıinlomata V 176 sıehe besonders E7S,; 153

Gelzer &, A Kıs kommt uch Iın späterer Olıae
(vg. A Papadopulos Kerameus, . O4; 65, /4)

Ebenda akkelıon &. ST
Crusıil, LUrCOgraecıa, 3924 (Vgl Lie Quien, Orıens Christia-

LE 156) Vel Chr. Papaoıkonomos Aıe A E U
XC 1m 396 w1e 1ıne kurze Chronıik beı Joannıcıos Cartanos

angıbt. (Vgl Hopf, Chroniques Greco-romanes, 267.)
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1 1715 residıerte jedoch der Metropolıt VOIN TgOS und

Nauplıon gyewöOhnlıch 1n dem orie Merbaka (Demos Medeas)
un ZW ar in einem eintachen Hause beı der schonen byzan-
tinıschen Marienkirche dieses Dorfes,' welche ın der etzten
eıt der Gegenstand interessanter Studıen VOoOLNL Prof. P3im
810 un Struck® geworden ist, Da ber ach dem 1mMm

mıßlungenen Aufstand der Griechen das türkısche
Joch dıe Metropolitenwohnung ın Merbaka VOL en Albanesen
vernichtet wurde, res]dıerte der Metropolıt VO  F rgoS und

Nauplıon In der eıti ın Argos.“

V Kinıge Notitrae Emscopatuum und Nılus Doxopatres”
Ks isterwähnten eın peloponnesisches ıstum Bolatync.

meınes Erachtens unzwelıfelhaft statt Qhaiync überliefert®, das
ın Achala 162 uıund ın der kırchlichen ‘ und politischen (ze-
ochichte des Mıttelalters und der nNneuUeEeTEIL eıt eıne hbesondere
Rolle spielt® nd den Gegenstand e]ner VOL mMIr nachstens
veröffentlichenden A  andlung bildet. Heute ıst QUALYN (diese
Horm hat 1mM Mittelalter geherrscht; das klassısche ist ' Qhevoc),

Vgl Chr. Papaoıkonomos Aı 14193 »4 Anm Z nm. 2
In der Athener Zeitschrift AdnvC, (1891) 4954., A99{f,

Vgl Zi1s1ıu, ZÜLILLXTO, en 18592 83f.)
A, 201

O Papaoıkonomos 141520 nm. 2 Dagegen vgl
(Q)mont A Ae 319

Ausgabe Parthey, 120 Nr. 474 ; 210 Nr. DO1: 299
Nr 431; JÖL, Nr 784 (tFeor gn Cypru, Descruiptuo orbis LerYTarum. Aus-
gabe VO  w Gelzer, Leıipzıg 18590, FL Nr. 1640

Dagegen hest 1013  - beı Pacıfıco (sıehe unten 261, Anm. 110

„Non Lroppo distante Patrasso eV1 altra Cittä, che {u decorsı
secolı Bolına daj Curopalata Bolaena mentovata ANCO da Paus.
ra decorata col tiıtolo KEpıiscopale sotto 1l Metropolıta dı PatrassoBees  260  S  8  e  SE  C  i  SE  im J. 1715 residierte jedoch der Metropolit von Argos und  Nauplion gewöhnlich in dem Dorfe Merbaka (Demos Medeas)  und zwar in einem einfachen Hause bei der schönen byzan-  tinischen Marienkirche dieses Dorfes,'! welche in der letzten  Zeit der Gegenstand interessanter Studien von Prof. K, Zi-  siu? und A. Struck?® geworden ist.  Da aber nach dem im  J.1770 mißlungenen Aufstand der Griechen gegen das türkische  Joch die Metropolitenwohnung in Merbaka von den Albanesen  vernichtet wurde, so residierte der Metropolit von Argos und  Nauplion in der Zeit 1770—1821 in Argos.*  VII Einige Notitiae Episcopatuum und Nilus Doxopatres®  Es ist  erwähnten ein peloponnesisches Bistum Bolaivnc.  meines Erachtens unzweifelhaft statt ’Qlaivnc überliefert®, das  in Achaia liegt und in der kirchlichen’ und politischen Ge-  schichte des Mittelalters und der neueren Zeit eine besondere  Rolle spielt® und den Gegenstand einer von mir nächstens zu  veröffentlichenden Abhandlung bildet. Heute ist ’Qlaivn (diese  Form hat im Mittelalter geherrscht; das klassische ist ”Qhevoc),”  S  ı Vgl. Chr. Papaoikonomosa.a. 0. S. 14—15,24 Anm. 2, S. 25 Anm. 2.  2 In der Athener Zeitschrift ’Adnva, Bd. III (1891) S. 495f£, 499£  (Vgl. K, Zisiu, Zöppıxta, Athen 1892 S. 83f.).  3 Ara ©. 8. 201  4 Ch. Papaoikonomos a. a. 0. S. 14—15,25, Anm.2. — Dagegen vgl.  H:iOmöont a a. 028 319;  5 Ausgaba von Parthey, S. 120, Nr. 474; S. 217, Nr. 581; S. 259,  Nr. 431; S. 301, Nr. 284. — Georgü Cyprit, Descriptio orbis terrarum. Aus-  gabe von Gelzer, Leipzig 1890, S. 77, Nr. 1640.  6 Dagegen liest man bei Pacifico (siehe unten S. 261, Ahnm. 2) 8. 110:  „Non troppo distante verso Patrasso evi un altra Citta, che füu ne decorsi  secoli detta Bolina dal Curopalata Bolaena mentovata anco da Paus. e  Strab. & decorata col titolo Episcopale sotto il Metropolita di Patrasso ... .“  7 Kadokıxch 8xxhnola ’Qhevng wird in einer Subskription des Jahres 1111,  auf dem Bl. 149 des griechischen Kodex Additional IV, 28, 816 des British  Museums erwähnt. — Vgl. zuletzt M. Vogel-Gardthausen a. a. O. S. 28,  s Vgl. E. Gerland, Neue Quellen zur Geschichte des lateinischen Erz-  bistums Patras, S. 10,75, 77, 102, Anm. 5; S. 104; besonders Anm. 2. —  Vgl. Pacifico (siehe unten S. 261, Anm. 2) S. 108, 110—111.  9 Über Olenos im Altertum beschränke ich mich auf die Bibliographie  bei Hiztig-Bluemmer, Pausanias, IV. Halbband, Leipzig 1904, S. 809 zu  verweisen.Kadohıxn ExKÄNGLO 0X  s&  £  E  VNG wırd iın eıner Subskription des Jahres LIAE,
auf dem Bl 149 des griechıschen eXxX Additional IV, 28, S16 des British
Museums erwähnt. Vegl. zuletzt Vogel-Gardthausen 28

S  S Vgl Gerland, Neue (Quellen ZUT (Aeschichte Ades lateinıschen KEirz-
hıstums Patras, (9, {4 102, Anm D 104, besonders Anm
Vgl Pacıfıco (sıehe unten 261, Anm. n 108 1902111

ber ()lenos 1mMm ertum beschränke ich miıch auf dıe Bibliographie
hbeı Hıztıiıg-Bluemmer, Pausamas, LV. Halbband, Le1ipzıg x 9
verwelsen.
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volkstümlıicher O)laiva der "Q)auva, ZU kleinen Orie (1m

1889 hatte 249 Einwohner) herabgesunken.
11L ach den Uurzlıc veroffenthchten Ausfiihrungen

Sr Kxzellenz Dr Stephanos Dragumis, des gelehrten ehe-
malıgen Minıisterpräsıdenten Griechenlands, aoll e1in Biıstum
Namens Ayuvuxk6y ın akedämon un e1INn anderes Bistum
Nnamens LXAÄLOD 1mM tegeatischen (Gehlete exıstiert haben ‘;
ferner fügt Dr St, Dragumis hınzu, daß ersferes im 1704 *
un spater och erwähnt werde. Diese Ausführungen ent-
sprechen ULr teılweıse en Tatsachen. Eın Bistum Apuxk@v
ın Lakedämon exıistierte 1M Mittelalter nıcht; das den Namen
ApvzhOv der A wuKASLoU tragende Bistum Jag 1n dem Miıttel-
becken VO  — rkadıen, unweıt des alten Tegea, das 1m Mittel-
alter Städte, Ni'/()\!‚ und MovyAi, Trsetzt. hatten.
Über die Geschichte des Bistums VO  am} Apüxher0y, welches einst
den Gegenstand VO  a Streitigkeiten zwıschen en Metropolıten
VO  am Lakedamon un Patras biıldete, werde iıch spater dıe (7ze-
legenheıt en ausführlich 7ı berichten:;: vorläuhg verweıse
ich auf en diesbezüglıchen Überblick VON Zacharıne VO

Lingethal,* Prof. Konstantın Zisıu? und Er Gerland,
vVvOon denen dıe beıden ersteren dıe altere eıit ausschließlich

des griechıschen Bıiıstums NC}  — Amyklä, letzterer hauptsächlich
l ' Adnya ener Zieitschrift) VE (1911) 403

Dr Dragumis verweıst autf das Buch „Breve Deseri2210n€ Corografica
tel Peloponneso Morea Venezı1a,U Das uch ist mutatıs mutan-
dıs schon früher 1m 700 ın Venedig erschlenen: „ Breve deserizzıione COTO-

grafica tel Peloponneso Morea ON L’Origime de V habıtantı , Serze de
Prencıpt, "Thtolo dı riaschedung Provincıa, Possessor . dı quelle, atura Paesıt,
Costum: de Pomnolı, Princıpıo dı Pıer’ Antonıo Pacıifıco consecrata
al subhlıme Meraı1to ıllustriss. el Hiec. SG Marın Zane Ammplıssımo Senatore
Veneto In Venetua, Per Domenıico Lovisa. K Meıne Verweısungen
sınd immer nach dieser Ausgabe

Außer St. Dragumıs ist; die Meınung, da das mıttelalterliche Biıstum
"ApuxkGyv oder ’Auuxketiou ın Lakedämo lag und mıt dem Sklavo-
chorı identisch sel, VO  ; vielen YForschern vertreten, VO.  on Le Quien,
Oriens Christianus I, 226 229, VON Mystakıdes 1m [lo.pvacg0G,
RBd A} (1587) S 526

Sıehe ben 260
Siehe unten S 269
Neue uellen ZUr (zeschichte des lateinıschen Errzbistums Patras, S 1

7öL, 103
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das lateinısche Bistum der berücksichtigen. Auf TUN:
der Quellen kannn Nal feststellen, daß das griechische Bıstum
VON Amyklä nıemals der Metropole VO Korinth unterstellt

wıe ONn Dr St. Dragumıs geglau werden scheint;
dagegen vereinigte der aps Innocenz 1 1245 das
lateinısche Bıstum VO  — Amyklä mıiıt akedämon, welches e1in

Die alte KResiıdenz desSuffraganbıstum VO  H Kormth war.!
oriechischen Bıstums VO Amyklä W ar 1n der Nahe der
heutigen Dorfer 1A11 nd Achurıla (Demos Tegea) und
ıIn der sogenannten ITahaıa Extokorn, einer der Himmelfahrt
Marıa gyeweıihten, bıs heutzutage erhaltenen schonen byzantı-
nıschen Kirche, dıe, VONN eıner breiten fest erbauten Mauer
umgeben, 9,|S eıne starke Burg angesehen werden zonnte.
Später, im un Jahrhundert, res1ıdıerte der griechische
Bischof VOo  m Amyklä ın Tripolizza; denn in diıeser eıt War

dıe letzgenannte Sta ofters mıt Amyklä kirchlich vereinigt.“
In eıner unruhıgen und für die Christen gefährlıchen Zeıt,

das Jahr F 16; resıdıerte jedoch der V orsteher der g -
samten Kırche Amyklä und Tripolizza in dem oOrie Neochori*
(Demos Korythiou).

In akedämon nd Z W ar In Manı exıstierte eın Bistum
NixAov (nicht NıxAL0U), welches ach e1iner gleichnamıgen miıttel-
alterlichen Burg, dıe be1 dem OT Mezapo (Demos Messis)
jeg und heutigen Lags rumıert worden 1st,” benannt wurde.

ébenda 15—76,
Vgl St; Dragumıs 403
Sıehe diesbezüglıche Urkunde beı Mystakıdes 537f.

OM 0 Aaymyıxa. YOOVWOV 1tpo'ic*copnxöxd AL LoTOpPLXGY, S. 1
Zuletzt Kugeas,; EYKUN, und edeutung der neugriechischen

NıxkLdvor und DawEeyı0ı, olta (1909) 6—104, besonders 103 Leıder
ıst, die Tatsache, daß 1n Bıstum Nixhou ın Manı exıstierte, Herrn Kugeas
beı der Abfassung des oben genannten Aufsatzes entgangen; ferner möchte
ich hinsichtlich desselben Aufsatzes bemerken, dal einıge darın befindliche
Zatate nıcht auf das (+eschlecht NixA0u, sondern auf den gleichnamıgen
(Ortsnamen 7zurückzuführen Sın  9  ° dıe manıatısche Bezeıchnung NiuxhL0v06 ist,
meınes Erachtens diırekt AUS dem manıatıschen Ortsnamen NixA0ovu er
Nixho herzuleıten. In Urkunden der letzteren Jahrhunderte efindet sıch
wohl der /uname NixA0g, jedoch mMu. 112  — daran denken, daß vielleicht

NıxhL0voz, der Eınwohner der Ortschaft NixA00, ıst. Vgl meıne
Ausführungen 1m Aghtiov der hıstorıschen und ethnologischen Gesellschaft
(Griıechenlands, VL, 248
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Dieses Bistum soll erst 1 Laufe des Jahrhunderts EI’'-

richtet worden se1N; stand unter der Metropole oONne1n-
basıa und Kalamata. Anfänglich atellt sich das Bistum Nıklou
mı1t Maına vereinı1gt dar; sind cdie Akten der Krwählung
e1InNnes Bischofes „Nlatvnc O00 CL Nx Aou“ Om prı 1743
auf uns gekommen; * dagegen weısen spatere Akten, AUS den
‚JJahren 1765 Hd 17470; das Bıstum Nıklou selbständig, VOIN

Maına losgetfrennt, auf.  2  2 Spätere Belege über das berührte
manı]jatische Bıstum lıegen 115 vorläufig nıcht XC  —

Aus eıner Urkunde des ‚JJahres 1340, durch veiche
dıe Synode des Ookumenıschen Patrıarchats dıe Streitigkeiten
zwıschen den Metropolıten VO Patras un akedämon ber
dıe Zugehörigkeit des Biıstums ON myklıon beseıtigt,” C1'-

INAaL, dalß Z7We]l Bıstümer, TNGS Iltoonc und TU ECeo6y,*
e1Nst, allerdings ach der 1mMm erfolgten Kr-
hebung Lakedamons Zr Metropole,” errichtet nd der letzt-
genannten Metropole zugeschrıeben wurden. Wo agen dıe
Ortschaften, nach denen S1@e benannt wurden” 'ECepd. (oder
ECepot?) ist meılınes KErachtens mıt den heutigen NeCepd®, NeCep6‘
oder NeCepoyw®ptc. ıdentifizıeren, einer e1 voh Dörfern,

Nixov EN , “Exopaoi4 YWOLLO .  S LNTDOTOÄEWG Movei.60.6106 “a\
KakapetaG. S US dem Asehtiov des hıistorıschen und ethnologıschen Ge-
sellschaft Griechenlands. RBd VI| Athen 19303, 192 Nr 183

Ebenda 193, Nr 2 194, Nr 97
Miklosıch-Müller, Arcta ef Diplomata 1 T
In 'Thessalıen kommt eın Bistum ‘ ECepod Y  9 ıst, wahrscheinlich

der heutıge Nelepo: des Demos Ulympou; sıeche Le Quien, Oriens OChristia-
1U IT LEA Waıltsch, Handbuch der kırchlichen Geographie und
Statistik L, 433, 11 Dr

$ Vgl Nixov Ben, T „1lept TNG XTLOEWE f  S” Movein6aciag“ YOOVLXÖY,
In der Athener Zeitschriftyr mN YOM KAL  5 LOTOPLXN, %U TOUL GNLINTLKOTNE.

Bulavtic, (1909) 67 nd 54 Yacharıae VO Lingethal
ur Kenntnıiss der Notitiae epıscopatuum Graecorum S 285) und
neulıch Rhalles H A, halten dıe Erhebung Lakedämons für ıne
Vatsache des Jahres 082

In einem Klösterverzeichnıis AaUS dem NR 798 beı
(a.a. 0 146) hıest Nan „TN Ilovayıoc Nelepd“; <o 11 gewıß TW V Nele-
D@V(0D) oder eher GT Nelepd ne1ßen.

Gregorovıus, G(Geschichte der Athen }} 124 erwähnt richtıg
unter verschıedenen slawıschen Ortsnamen der Peloponnes guch WNser

Nezero. Dagegen hat Prof. Sp Lambros ın der griechischen Übersetzung
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dıe dem tıefen und ENDEN 1'a VON Nezera Al den ızrenzen
der Provinzen VO DPatras und Kalavryta hegen Diese Dörfer,
N  Cepd. ıldeten AT I,  eıt der tuürkıschen Herrschafft 6C1NEeN

besonderen gyleichnamıgen Bezirk der Proviınz ONn Kalavryta
heute gehören S1e der Provınz Patras

DNagegen 1sSt das Bıstum [ licca nach gleichnamıgen
Städtchen benannt welches 1Ne1INES Krachtens mı1t dem heu-
igen OrTIie Pıtsa ıdentisch 1sSt Ks gehört heute dem emoos
Kyrostinıis VO  — kKormthia un hatte 18559 nach der
offziıellen Volkszählune 11UI 655 Eınwohner Diıe Verbildung
des amens Iliocca T |Titca mochte iıch auf albanıschen Kın-
Aynß zurückführen, da albanesıische Massen, Oln den espoten
der Peloponnes eingeladen, Ende des und Anfang des

Jahrhunderts, sıch 'Teilen VO  — Korin  19 n]ıeder-
ließen Ks g1ibt och e1in orf Pıssa aurf der Halbınsel on

Perachora dıe eiINn 'Teıl des Geranela-Gebirges 1st un weıt
Korinth ber dar keineswegs für dıe Residenz des ehe-
malıgen Bıstums Iltoonc angesehen werden, da SeCeINeEeT

Lage S‘ der Außentüre VON Korinth nıcht C111

hbesonderes Bıstum ON akedamo bılden könnte: ferner,
und 1es 1S%. das Wiıchtigste scheıint DPissa des Perachoras
letzteren Jahrhunderten zusammengeschmolzen

Unsere Kenntnisse ber dıe Kırchen VO  an Kzera und Pıssa
sınd recht spärlıc Jahrhundert egegne UunLS Kon-

dieser (Geschichte (Bd 187 Anm den UOrtsnamen Nezero ausgelassen
un sonderlıch betont daß solchen Ortsnamen der Peloponnes
nıcht en vermochte (!)

Vegl Alfred Phılıppson, Der Peloponnes 259 88
2 tephanos N L’homopulos, I ODNL% N TOhEwWE 11 U.TPOV Athen 888

7861 WO IDanl hest w  E  o 000 U7 REDLO/T EXELYN TwWVY NelepOy|
Jedoch exıstlerte 111 f1 üheren ‚Jahr-X(DPI.OV XOÄEITAL YVYOLLENWE Nelepov“

hunderten 111 orft Ne%epo, dem Bereiche VO1 Nerzeron lıegend So lautet
1Ne Notiz des eX 156 61| des osters Mega Spilaeon 37 SAWLOLG

&x KUOLNG Neleps‘ $ ach diesem Orie NeCepo 1st, dıe SaNzZE mgebung
Ne/ZeD0, Nelepd. oder Nelepo/wpid genannt.

Vgl Johannes Phılemon, AoxLiwL0v LOTODLAOV AEDL MN "Ehhnvixhe
‘ ErTavaotdcewz, 111, Athen 1560,

Vgl Phılıppson, Peloponnes, 129; 137 147 1535 Beı Milıarakıs
ist, Pıtsa nıcht erwähnt

5 Phılıppson 27 DE
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stantınus, Priester und Chartophylax on Pıssa, der laut ‚15 -

druüucklicher Angabe den mıt Nr 1654 (Colbert 832) bezeich-
neten oriechıschen eX der Nationalbibhliothek ON Parıs ın
der SsStadt Astros (Kynourien) 1M und vielleicht,
Z7zwel TE später, den griechischen eX SO1 inf.
lım 149) der Bibliotheca Ambrosiana VO Mailand, eben-
falls ın Astros anfertigte.‘“

Wo lag Christianupolis, ach dem die gleichnamıge
10zese benannt wurde? Le Quien“ 1e das alte Meyo-
ÖTOALC der Meydin TOÖALE für Christianupolıs. Diese Ansıcht
wurde uch VO  — spateren Forschern (darunter Hopf Wiltsch
neulich u b e ]° und erl d vertreten. Andererseıts meınte
e1n griechischer eograph, ANt Miliarakis,° daß OChristia-
nupolıs mıt Lontarı ” identisch ist, enr merkwürdig ist, d1ie
GCGousiınsche* Auffassung hinsıchtlich der topographischen Lage
VO Christianupolıs. Aus Mißverständniıs haft 7Wel Städte
NamenNns Christianupolıs ıIn der Peloponnes, dıe eine iın Messenıen,
dıe andere In Arkadıen ANSENOMMEN, Ich lasse wortlich dıe
diesbezüglıchen Notizen VON Prof. ousın folgen: „Christıa-
nopolıs”. In Messen1a Gr HERTZBERG, Greciag hıst0O«

1 Sıehe die diesbezügliıche Subskription auf dem 481 b geschriıeben:
A QH TAPOLTA „  O  AGS  > EYOAON S TW "Aostpw r  EOS YELD0G E1L00 TOUL E0TtTEAODE K(.l)‘l-
STAVTLVOD LEDEWG HAL /ADTOOQUMAKOS Ilicons ÜUNNPETOUVYT OS 6y ı S-  b  B
OTL X® XANPp  w “ATO. LNVO LOUYLOV, TNGS DEXATNG r  S  )  LVOLXTLWVYVOG, TOU SELKLGn
YUALOGTOU ÖXTAXOGLOGTON 0yOoNK0oCcTOÜ £T0U:.“

Vgl Nixoc’A BEnNnG, Byzantınısche Zeitschrıft NIl (1908) 0607
Marıe Vogel-V Gardthausen, Die griechıischen Sclzreibe7* des Mittel-

alters und der Eenatssance, 760251
Orıiens OChristianus 1L, ST
(zeschichte GAriechenlands L, 230 Kol Christianupolıs e  x

gost1, einst Megalopolıs).
Handbuch der kirchlichen Geogranhıe und Statistik 1L, 135, 285, 354
Hiıerarchıa catholıca mediz AeUL, 1992
Neue (uellen ZU (Zeschichte des laterniıschen Erzbistums Patras,

Leıipzig 1 903; 19 Anm (vgl. auch DE
In der Athener Zeitschrilft GtTLA, HAD des Jahres 189 E: S SE Anm

A0ovtTapn ÄAs0vtTApN. Milıarakıs x . schreıbht falsch A e0vtdpl0V.
Es andelt Sıch u11l das AUS der miıttelalterlıchen und ueTrTeEelN (Geschichte
bekannte Städtchen des emos Phalaıisıas.

10 De rbibus GQUAFUM ROMAUINILLS vocabulum mÖALE finem acıeba Nancy
1904, BTA (vgl auch 251)
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T19 (ın gallıca translatıone, I, 429, D3 cf. CURTILUS,
Peloponnesus, IL, 153 Kpiscopatus fult, Cul OChr1-
St1äNOn alterum (Baedek. Periegesı1is, 368) (|
(Juam em quıdam eamdem ESSEC putaverunt A QUAE apud
antıquos HU)\O  e PÄPE, I apud 108 avarın appellatur:
locus apud illos Lacedaemon10rum, et apud hos Turcarum CIa
annalıum mnmemorT14e commendatus. Verum, nısı duae diıversae
sınt, nostra Magls ın septentrionem vergiıt. OT Baedek Pe-
rleges1s, in subjecta chartula, NO  — procul recentjlore 1C0O
CUul hıllatra Inter pPr1ImMOS locus funt PEr QqUOÖS
christiana fides 1n (3raec1am immiısıt., Olympum caelo
depulsura“ (!!!) und weıter: „Christıianopolıis' Chrıstıno-
polıs In Arcadıa DE MASLATRIE, Thesaurus“, V.)
Kıusdem urbiıs nomiıne, quod MeyalöroAıc sonuit, apud

C6NS celebris poster1us NOMmMenN 1e Sinanou, Sinano
Es Se1 MITr gyestattet uch 1er bemerken, daß Christianu-
polis miı1t em heutigen OTrTIie ÄDLGTLAVOU (in Irıphylıen, Demos
Kranis) identihnzieren 1st, das eıne 1n der Qanzen Peloponnes
sprichwörtlich bekannte Heıijlandskirche (angeblich eine Neben-
unlerın der Sophienkirche Konstantinopel) und andere
beachtenswerte byzantınısche Überreste* a IS beredte Zeugn1isse
selner vorübergegangenen Blütezeıit aufweıst. Eıne
Christi(a)no(u)polis ın Arkadıen hat nıe exıstiert.

ber Christianupolis emerkt Zacharıae VO inge-
Nachstehendes: „VOor Na6GTtALOV wırd be1 Chrysanthus‘®

och ÄPLGTLAVOUTOAÄLG als Metropole genannt. W enn 1er nıcht
ein Mißverständnis vorliegt, welches vielleicht UurCcC Acta!‘ 1,

éeschichte Griechenlands L; 239, Kol Christianupolis (Velıi-
gyostl, einst Megalopolıis).

ME Tresor de chronologıe Par  18 1889, 2014].
Vgl meıne oben (S 242 Anm UuSW.) erwähnte Abhandlung: ZUN

Sigillographie der byzantınıschen T’hemen ellas und Peloponnes, Kap
Vgl ebenda
ZUV Kenntnıiss der Notıtıae eptscCoNAtUUM ({raecorum bLe A 287,

Anm
Chrysanthos Notaras, ZUVTAYLATLOV TEPL TWYV ÖQOLKLOV XAÄNPL-

“ ATWV %AL AOYOYTLALOV Ausgabe ın Bukarest 17135 Ausgabe ın
Venedig 13 75

Ks handelt sıch Ul Mıklosıch-Müller, Arta et Dıplomata.
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4.95 nd EL 208 veranlaßt ist, weıß ich die Metropole

Christianopolis ın dem Peloponnese nıcht erklären.‘“ JE-
doch War Christianupolis sıcher e]ıne Metropole des Okumenı-
schen Patriarchats 1m 1147, wıe AUS Akten dieses Jahres
unzweıdeutig hervorgeht. Später, In einem Krlasse des Papstes
Honorius 11L AUuSsS dem ‚Jahre 1222 wıird Christianupolis“ als
„LEMPOTE (Graecorum archiemscopatus‘ bezeichnet,“ worın archı-
EHILSCONATUS EWl Metropole. Am Ende des Jahrhun-
derts stand dıe Metropole Christianupolis nıcht mehr ın Blüte:
1E wurde NUur VO  aD eiıner geringen Zahl VO  m} Christen, wen12-
SteNs der orthodoxen Konfession, bewohnt und konnte keiınen
eıgenen Metropoliten unterhalten ; eshalb erwählte der Oku-
menısche Patrıarch Antonıios L 1mM Februar des Jahres 15394,
{Uur beıde Metropolen Korinth un Christianupolis eiınen SO
meınsamen Metropolhten, Namens L’heognostos, der den 1Ce
MnrtoorohitnNG Koptvdou ÜTEOTLLOGS %AL EEAOYOC TÄGNG L IehomovVNOOU
AAı De6  0S TAONS ÄRLOTLAVOUTÖÄS WG hatte; uch VOTL

em TEe 1394 WEr dıe Metropole Chrıistianupolis dem
mıttelbaren V orgänger des genannten Metropoliten VO  w Korıinth
untergeordnet.“ W ann dıe Metropole Chrıstianupolis
V  — Korinth getrenn wurde, annn INa AuSsS en wherigen
vorhandenen Quellen nıcht feststellen ‚Jedenfalls kommt 1mM

1570 81n eıgener Metropolit ÖN Christianupolıs vor.?°
Später, 1mMm Jahrhundert, wurde dıe Metropole Christianu-
polıs mıt der Kxarchıa VO  — cYöpopwoktt£ä‚ S h Drobolitza

1 Mansı, Sacrorum concılıorum NOUVUA et aMmMYUSSIMA collecto A  9

LTEyYPAWA.“
705 „Kwvotaytivoc EUTEAÄNG WNTPOTOÄLTNG Xpm‘rt.gvoo‘:rökew; OPLGCG

Kicelesıia Christiana nach der genannten Urkunde
Eegistrum Honoru TIE UNNO 6, OM PE C LG Vgl Eubel A

368: Gerland A 79 (Vilıgurden, ist hauptsächlich Veligourt
Veligosti.)

Mıklosıch-Müller, Acta et Dınlomata LE, 2058
Mıklosıch-Müller, AÄActa el Diınplomata. 176 Vgl Le

Qulen, Ortzens OChristianus &8
Über dıese Form sıehe Nixo Benc, Toimxohıs TDO TOD ÖEXATOD

00  >>  o  AD LO VOG, Athen 1907 10Of. (Vgl dıe Athener Zieitschrift AUnyE,
Bd 1906| 615f.) ber che Kırchengeschichte VO  = Irıpolıs
bereıte iıch ıne ausführliche A bhandlung VOTL.:

ÖRIENS UÜHRISTIANUS. Neue Serie
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heute OTIUHZ1e rıpolıs, 1ın Arkadıen, genannt) vereinigt.‘
]T)iese Vereinigung dauerte se1t dem WYebruar 1749, a ls der
Metromnolit VONN Christianupolis Danıe! 309227Y die Fın-
verleibung der Exarchia YöpowrohıtCas ZU der fraglichen Me-
tropole alg eıne persönlıche Ha VO  w dem Oökumenıschen
Patriarchen yrıllos erhat und a1iur eine Jährliche (3abe
VO  } (4Jroschen versprach, bıs ZU Juli 1765 alg dıe fruhere
Kxarchlia Yöpouwmohıtlas Z11 Erzbistum rhoben wurde,“

Die Metropole Christianupolıis exıstierte bıs ZUT 1eder-
geburt Griechenlands. Der letzte Metropolıit derselben, Namens

GermanOos, erlag 1 1821 iın der turkıschen Gefangenschaft
ın Tripolizza, WO q {s (ze18e] gehalten wurde, den todlıchen
MiBßhandlungen‘®. Im 18393, als dıe eUuUe Kirchenverwaltungs-
organısatıon des KoOnıgreichs Griechenland erfolgte, ahm das
se1tdem exıistierende Bıstum T’oLuALAC %CL Ühlvutrtiac die Stellung
der {ruheren Metropole Christianupolis mutatıs mutandıs e1in

Die Ausdehnung dieser Kxarchıa wırd in dem aut ul gekommenen
Schreiben, durch welches Patrıarch Kyrıllos ım 1749 dıe Metropole
Christianupolis mıiıt der ın ede stehenden Kxarchlia vereın19gt, angegeben.
Sie bestand C& der Stadt „ Yöporxohutide ILET  d (DVY TUVALLLLEYOV HOT >>  CO
TOLOTLÄLKLOV TOU TE Mranrdnx0oD Mrocıd.200] 7L —  0X Mavtlaypa ÄsyYOLLEYWV,
STı  D DL TV TOLWV LOVO.GTNPLWV TNG Iloavayıcc Kaptlooac Kaptlobas],
TOUV S  V 'Adavaolov AL ( S  V Nıxolhdov TWVYV XELLEVOV ÖL  n  ZEw TÄNGLOV TNGS
X öporolttlde.“ IDiese rel hıer genannten Oster exıstıieren noch, abher a ls
einfache Kırchen, nıcht q S organısıerte ilöster. Das A thanasıoskloster
dient bhıs heute a,{S Begräbnıisstätte VOL rıpolıs. ber das orf Mavtlaypd
sıehe meıne Ausführungen 1m Bulletin Äde Correspondance Hellenique KT
(1907) 375

Christophoros Knitıs, Mnrtporohıs X pLoTtLO.VOUTOÄEWG ın der
'EXKANGLACTLAN 'Alndeıa He 1910) 69—72, besonders T F}
Dieser Aufsatz bıldet eıne wichtige Krgänzung dem Artıkel VO1 Dem
Du ikakı > Katakoyoc ILYNTOOTOALTOV ÄPLOTLAVOLTOÄEWG, EXAAÄNTLACTLKOG Dapos
(1909) &A 366_—8373 Vel uch Drakos, Asoßıa.xd, Athen 1599,

31 und eın ıge Urkunden be1ı Mystakıdes, 1n der Zeitschrift Iap-
VOG604 Bd (1887) 537

Hauptquelle AaIiur das (+edächtnisbuch VOL ose ph aphıropou-
los (0 AOYLEPELG %OL TO0UYOVTES EVTOZ «  S Toıröheı OUAXKYG &y STEL  2
1821; herausgegeben VO1L T ’heodor Zıaphıropoulos, Athen 185952:; asselbe
wurde ase V OLl Kandrıs 1m 18590 wıeder publiziert) ; ferner das
noch unedıierte, he1 mM1r aufbewahrte (+edächtnisbuch VOILl Jo seph Bıschof
VOLN Andrussa nd Ambros1l1os Phrantzıs, '"Etıtoph TNG Lotopias TNG
d yayeVWNDelONG AL Ö0G, L, Athen 839 1101 Bd H: S. ' 11, OLE
OI E, 55 f.)

A  L Vgl Khalles, Boulaytic (1911—1912) öl 155
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Der Metropolit VOL Christianupolis residierte ın den

etzten Jahrhunderten nıcht mehr 1n der alten gleichnamigen
a 1n dem eutigen Christianu, welches längst ZU1) halb-
verwuüsteten, fast, keine wirtschaftliche Bedeutung, besıtzenden

Kıne 1mM 16589 Hre Cdie Vene-orie herabgesunken ist.
71aner durchgeführte V olkszählung der damals 1mM (xau ON

on ansässıgen Bevolkerung weıst Ohristianu mıt 1LUFr

185 Eınwohnern auf, während ach der 1mM 18589 3DA

gefundenen V olkszählung 47258 Einwohner 7zahlte Des Nıeder-
TaNZ CS der alten Residenz WEDECN resiıdıierte der Metropolıt
VO  - Christianupolıis 1mM aquie der etzten ‚Ja  hunderte (nach-
weıslich schon 1 1691° un das 1730) ın Arkadıa,

dem alten Kyparıssıa, und zeıtweıllıg ın Andritsalna (in
Olympia), Gargaliano1 (Demos Platamodous), Phıhllatra (Demos
Kranı1s), manchmal uch 1 auie der TE in In

YTrıpolizza.
XI Zacharıae V G Lingethal‘ x1bt unter hauptsäch-

liıcher Benutzung der VO  a Miklosıch un Müller heraus-
egebenen Urkunden ® eınen kurzen UÜberblick uber die (+e-
schıichte der Kırche VON Kernitza VOL der Kroberung der

FPeloponnes Hc dıe Türken (Gerlan bemerkt SZUs
„Lm historisch-geographischen Handatlas Ön SpMI Aufl.,
1554; dıese Auflage hat VOL der drıtten, A{} Menke he-

Sie ist VO1 Sp Lambros 1m Agehtiov der historıschen und ethno-
logıschen Gesellschaft Griechenlands, Bd SEa veröffentlıcht (sıehe

702, Nr Yl; vgl auch 703, Nr 91)
Vgl die Relatıon VO  > Marın Michiel (Sp Liambr.os, ‘lotopıxd.

NMehstNYMOTa, Athen 18654, 203), worın steht, „ IN Arcadıa = Kyparıssıa]
ha la ressidenza ’ ArCchıivesSscovo (ArECO, che ha al itolo dr Metroyolta drı Ohristiano-
nol, dı CUL an altrı empPL suffraganeo al Vescovo drı Andrussa, USUYNALO dal
Metroynolıta dı Malvasıa.“

Omont A A 309 64 Vgl Christophoros Änıtıs
A, 7V

ZUr Kenntnis der OLLLAae ePLSCONALUUM Graecorum iın den Monats-
berıchten der Könzglıch yreußıschen Akademıe der Wissenschaften Berlıin 4US

dem re 18578 9851
Acta et Diplomaid E d2 IL, S, 9 23
Neue uelten (Aeschichte des lateini_schen Eirzbhastums Paltras 104,

Anm
18*
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sorgten Auflage {Ur (A4riechenland manche Vorzüge) ıist Ker-
nıtza (Tzernitza) 1Ns nordliche Arkadıien verlegt, ber dıe
Lage q IS raglıc bezeichnet. Vgl azuı Le Quien, Oriens
OChristianus 11 238 Trernıtza pDUdum est Patrıs quwindencım
CIr Ccater horıs dıstans. Als Kernıitza erkläre ich übrigens uch
die ecclesia QÖuernionen. olım cathedralıs, VOonNn der he1ißt, da
1E März 1929 VO  } aps Honorius ILL mıt Patras
veremnlgt @1 (Eubel, 4.12, Anm 1)(4 So 1e1 (+erland
VTatsächlich befindet sich eıne verlassene Kepvitoa 1n
TkKkadıen nd Z W ar he] V ytina, dem Hauptorte des Demos

Diesem verlassenenymphasılas der Provınz VO  b Gortynla.
arkadıschen Kernitza hat eın eißiger und gut ınformı.erter
oriechischer Priester und Schulvorsteher A &1 Cı A A

Z Ah IT (aus Vytina) elnNe spezıelle Abhandlung SO
wıdmet.! S7]je entspricht vollkommen den L’atsachen, W1e ich
Zl kontrollieren dıe Gelegenhe1 hatte als ıch 1M 1902 die
Rumen Gaer ın ede stehenden verlassenen Stadt Studien
halber hesun chte W ann die kınwohnerschaft endgültig das
arkadısche Kern1itza verlassen hat, das 117 Mittelalter ONM

eıner nıcht geringen Zah JLieute bewohnt wurde, w1e INa  S AUS

der enge der 1n KRulnen zerfallenen Häuser schheßen darf,
‚Jedenfalls wurde daskann iıch vorläufg nıcht feststellen.

arkadısche Kernitza 1mM 1/158 och bewohnt un gehoörte
Z Krzbistume Demıitsana-Argyrokastron, W1e AUS eınem
Schreıben des okumenıschen Patrıarchen ‚JJerem1as 1LIL ersicht-
lıch ist.“

Heute och erhebht sıch ın Mıtte der Rulnen eıne interes-
sante Nıkolaikırche,“ deren altertümlıche, teılweıse AUuS dem

Ilept TWY SV TW S-  —  S NupLO00LAG L/ ALOY “ LLETALWYLXWVY LYNLELOV
XL e  B  o TEPL ”r  S EXÄLTODITNG LETALOYLANG TOhEwWe Kepvitins XL TNG 1T(7.p OT,
LOLTTALLEYNS Ö1LWYOLLOD LEDAC LOYNS der Athener Ziertschrı „Jioyöwpa“ XE
(1563-— 1564) S 585593 Vgl Pan. Papazaphıropulos, Medvöpt4g
r A  NTOL LOTOPLXN AL TOTOYPO.OLAN 0.ONYNOLS TEPL TNG Ey Butivn SE S YOANGS %OL
TWVYV SV  n TW NO Nupoa.olac 00L {(.l)‘} LYNLLELOV WLETO SLyyıM V MATPLANYLXOV
“al STENWYV EYYOAQWV, Athen 1553, 7—104, 160—-——1.65

A. Papadopulos Kerameus, J1epocohupitixXh BıßALodNıxN, Bd }
Petersburg 1599, S 3 r A

Vgl apazaphıropulos, 114 vöwpo. KL (1563— 1864) 0801
592 (vgl esselben. MedvSpıde, [9]1 )
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‚Jahre 1566 stammenden, sechr beachtenswerten Malereıen och
nıcht Uure dıe eıt und Feuchtigkeıt vernıichtet wurden In der
äahe der verlassenen arkKkadıschen 1e9 das autıt ste1ler
Felsenklippe gegründete gyleichnamıge OsSTer K \

der ınfach KepvitCa das 11N6$ der altesten un verhältnıs-
mäßig wohlhabenden der Gegenwart exıstierenden Klöster
der FPeloponnes IsSt und Gründung (besser KErneurung)
auf ekannte Personlichkeıit der Griechenland einst
ANSASSISCH franzoösischen KRıtterschafit den Hugues de r1eNNeEe
(griechisch 0Vüryos YvtTE 11pı6ve, MwTo18yve, MrTpo6val(v) 1 101LEv
LTpıspn(<))“ zurückführt eshalb hest Nanl auf alten
Siegel des Kernitzaklosters

KOIMHOILC „PALIAC O(soto) KOY *
TOY APLT'YPOKACTPOY AF 1Io.0v

und wırd asselbe Tkunden und Klösterverzeichnıssen
uNG Ilavayıac AELTOLO Kepvitoa® genannt.

ach volkstümliıchen UÜberlieferung der ıch keinen
veschichtlichen ert beimessen moöochte® haben die Kın-
wohner des arkadıschen Kernitza achdem S1e ihre Heımat
verlassen hatten, das gyleichnamıge dem Gebirge oberen
on liegende zweıtellıge or gegründet welches heute
ZU Demos Alagon1as VO  —$ Messenıien gehort. ‚JJedoch scheıint
das messenısche Kernıitza (nach der einheimıschen Aussprache

Vgl hılıppson, Pelononnes, S U3
So 111 den griechıschen Versionen der Chronık VOIl Moreas Ausgabe

V OI1 Schmitt, Liondon 1904, 470 (249, 72954, A 73 72495, 72954,
474 7301, 516 79061; 517 (961; 520 5015, 5040,
321; 80158, ber dıe Person des Hugues de Briıenne begnüge

ıch mıch auf Maıller T’he Latıns the Lievant, I,ondon 1908, 143,
L53, FOLE: 220, 520 (griechische UÜbersetzung VO.  S Sp Lambros, Athen
9—19 S 206, Z61,; 2028 S3 Bd IL Verwelsell.

Papazaphıropulos (Havöwpo Y A S D69; Medv6pı4.c 99)
hest SEOY

Papazaphıropulos, [luvöwpo A A, 5SST. (besonders 592
WO 11A1l 6! e1INEeInN Schreıben des Patrıarchen Gregor10s N AaUS dem 798
hest “) Vgl Metdo  9L  S  -  noVY  00 ETIÄEYOLEVOU ÄAET-PLOV

96 £. und 160f£.
/ Ü0OK010BPB, Ipı.IOKEHNA, 145

(5 agegen Komnenos, AaXuyıxd, 195
Phılıppson 244
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TCepvitCa) ex1istiert Dı haben bevor ıe gyleiıchnamı&€
adısche Stadt verlassen wurde.‘

‚Jedenfalls steht das Bıstum Kernıitza weder mıt der arka,-
dischen och der messenıschen gyleichnamıgen Ortschaft in Be-
ziehung. ID wurde vielmehr ach einem mıttelalterhchen Stadt-
chen genannt, welches heute den hauptsächlichsten Weilern des
1m Stufenlande des ostlichen Achala hegenden Stammdorfes
Diakofto (Demos Bouron) bıldet. Heute, w1ıe schon ın früheren
Jahrhunderten, wırd Kernitza o’leıch den anderen W eılern on

Dıakopton während des Wiınters verlassen; * den Kusten
des Kormthischen Meerbusens, be1l der Mündung des Flusses
Buraikos. nıcht weıt VO  — Aegı1on ( V ostitza) befindet sıch as
orft Dıakoftitika, das hauptsächlic ZALT Überwinterung der
Kiınwohnerschaft VONN Diakofto dient.* Ich halte es für noöt1g,

177 eX "T’heoldies 1er bemerken, da In einem.,
9266 (Nesse der Wiıener Kaıiserlichen Bıbhothek uüber-

heferten Verzeichnis VON Metropolen und Bıstumern der Pelo-
ponnes’ das Bistum Kernitza mıt dem Namen ALgXo@OTOD
bezeichnet wIird Letzterer Name War gew1b nıcht der in
den Lasten des okumenıschen Patrıarchats offiziell verzeichnete;
dıe Kntstehung desselben ist; AUSsS dem Gesagten leicht Z erklären.
Dıe rage ach der jeweiligen Ausdehnung der 10zese von
Kernitsa, d1e auch als Kernitsa und Kalavryta (SO be-
tıtelte sich der beruhmte oriechische Kıirchenredner un
Schriftsteller Ehas Mınılatıs (T 1714)° J:  2  SITULOZXOTTOV Keovixnc %AL
Kaila3oütevV) vorkommt, wırd nıcht wen1ıg durch dıe schon
herausgegebenen und VO  en M1r veroffentlıchenden Urkunden
der Kloster Mexga Spilaeon, Agıla Laura, Taxlarchon, Phılia
erläutert erden. Besonders duürfen einige VON MIr A4AaUS

dem eX 290 des Mega Spilaeon-Klosters abgeschriebene,
bezugsweise des Bıschofs VO  s Kernitza Arsenlios un eliner

Siehe Pacıfiıco (vgl oben Z261; AÄnm r 67
Siehe auch Pacıfıco (vgl oben 201 Anm 1  en
Phılıppson 149 194%; 145, 54  —+ı BED . . A EKbenda 129 [85%, 135, 132 2581 276
Sıehe 5: L Lambros, E0% FhANvVOLYALLONV. Ba V3 (1909) S S0 —1
Siehe ber El Mınıiatis A, bequemsten K Sathas, N£E0EAANVLCNOO YLOL, Athen 15658, 394
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el VON klerikalen un Vornehmsten desselben Bistums 1M
1582 abgefalßten Akten,' als eINe wertvolle Quelle für die

Grenzfiragen des berührten Bistumse gelten.
Hıinsichtlich des Namens bemerkt Zacharıae Vı inge-

thal:? „TEOVLTENG (riıchtiger KEOVLTCNS)" und weıter „TCEDYVLKNG
Das Tepvixns, welches iın einer 110e ıhn“®(Statt xepVLTENG).“

un Ath Papadopulos Kerameus‘ verottfentlichte otıtıa
vorkommt, ist eine fehlerhafte Liesart der volkstümlıchen,
hıs heute be1 en Einheimıischen herrschenden HKorm 1Cep
vıtCa; dagegen ist das be1 Chrysanthos otaras? vorkommende
TCepvixn halb volkstümlıche, 219 gelehrte Form.®

Das ort T sernıtza ist alawıscher bstammung nd be-
deutet „Schwarz“. Ks ist el nıcht ausgeschlossen, daß der
altgriechische Name Kepüveıa (bzw Kepuvid) VoNn en e1N-
gyedrungenen S]awen der iıhnen vertrauteren WHorm T’sernitza
verdorben worden S6 Keoüveld, e1Nn AUS der (xeschichte des
achäischen Bundes bekanntes Staädtchen, ol} eben ın der
Nähe VO  I Kernitza gelegen haben.‘ Die ZU 'Texte des
Ptolema1ios LIT, 14, &36 ın einigen Handschriften vorkommende
Randnotiz,* ach der KepvitCa das alte BOUP(1 dE1N SoLl,
scheıint VO  8 zweıtelhaiter Glaubwürdigkeit SEe1N. uch 1ın
der Ol Georg10s Plethon (+em1ıstos verfassten Beschrei-
bung der Peloponnes steht 1eselibe Angabe: Bodpa, YVOV MWEO-
vıtCa KepvitCa|”, W as IHa den alten Ptolemalosscholhien
entnommen wurde.

NLX0U EN-, 0500ı AL ÖLOPÜWOELG vr  n TO an eiINES Cornus der
griechıischen Urkunden Ades Mattelalters nd der NENU eıt | Byzantınısche Zeıt
SCHYVL 1906) 446—490]1, Lieipzig 1906, 480, der Druckfehler
159 ZUU. 1589 korrigieren ist, A S 2806

255 Sıehe oben Z90; Anm
Sıehe oben 266. Vgl h Papadopulos Kerameus, "Ayvdlhexto

JepockupıtLIXNs Zrayvokoyias 1; 302
Dıie völlıge volkstümlıche Korm ware XS  >  E  M.Wl dıe völlıg gelehrte

Kepvixmn.
Vgl dıe Ausführungen Hıtzıiıg-Bluemmer (sıehe oben 260,

Anm. ())1 Halbband, S 835 (Vgl auch S p Panagıotopulos ın
der Athener Zeitschrift hatwyv 185882—3) 436

Vgl dıe Ptolemaios-Ausgabe VOL '[r Müller, Bd E }, D  56
Cantero, ‚Joannıs Stobae:r 21O077 dAduo Antwerpen 15

31 Joseph Müller, Byzantınısche Analekten, A A 404
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AL In einem Chrysobull des glsers Andronikos a1240-
10208 4100 AUS dem ‚Jahre kommt, me1lınes 1ssens ZU

erstien Male, un ZW arl der Metropole VO  a} Monembasıa unter-
stellt, eiNn peloponnesisches Bistum TOU “ Peovtoc VO  P Die RnNt-
wıcklung desselben ist VO besonderem Interesse, da dieses Bıs-
tum TOUL Psovtoc (unter volkstümlicheren Formen TOU Peovta, TO!)
; Pıö6vza, TOUL Pövta) eigentlich ÖN Zakonen ewohnte (xebiete
umfaßte. dıe sprachlich und ethnologisch“ bekanntlich schon
1e] erortert wurden. In spaterer eıt kommt das iragliche
Bistum In TKuUunden un anderen Texten offGzıellen Charak-
ters g Is “P£sovtoce %AL 1 1oa6700 NT und wurde uch U1
Erzbistum erhoben.? Es ist jedoch bemerken, daß diıese
107es@E Ofters, uch ın 'Texten offizieller Form der Kürze
WEDC  z ıntach alg TOU “Psovtoe* der TOU 1940700 bezeıchnet
wIıird. elche sind dıe Städte, nach denen der 1ın ede
estehende kırchliche Bezirk benannt wurde? Das Wort L loac7t6c
ıst  E AUuUSsS dem alten TO0ÄGTELOV entstanden, W1e schon on eake  5

1e ber dieses Schreihben ıe 209, besonders Anm.
Ich verweıse auf den Aufsatz VO11 {’hum b; Die ethnogranhischeStellung der Zakonen, Indogermanische Forschungen (1894), 1i95-— 23

Kr ist, auch oriechıisch unter dem 'Tıtel H EUVOyPOOLKT ÜEOLE T(DV { N Z
1ın der Nesoh0you EBöiomaiıala ‘Erdeopnotg 111 (1594) aD  T TO083E: 794 &,
03 erschıenen. Seitdem ist vıeles über das Zakonische veröffentlicht, das
der MIT hıer gestattete Raum nıcht anzugeben erlaubt Der Adxwyec-TCdxwyvec,
Aaxwyia- L Coxwyia sıiehe Nixoc ENG,; Bulayvtie 1909) 704

ber die Kirchengeschichte dieser Provinzen besonders ge1ıt dem
Jahre 1740 siehe Mystakides Iın der Athener Zeitschrift Iloxovacc0< X
(18857) DÜTLE,, 5431 (vgl desselben. lotopıxat SEL  .  o  —  S TEDL KovupovtsscL.E,Athen und ın der Zieitschrift des Hellenikos Philologikos Syllogzos
Zı K onstantinopel XX VAHE: 290 Dıiıe VO Mystakıdes
zusammengestellten diesbezüglichen Nachrichten assen sıch noch 11
beträchtliches erweıtern. Hıer möchte ıch auf dıe Tatsache aufmerksam
machen, daß In eıner Notitia EPISCOHALUUM, die 4AUuS dem 16 Jahrhundert
stammt und V Ath Papadopulos Kerameus (sıehe S 256 Anm

F3 veröffentlicht wurde, das Bıstum TOVD ‘P£sovtoc als 1n Suffragan der
Metropole Monembasia un! weıter der Metropnole Lakedämontia vorkommt.

So Zie be1 Nixoc ENG, . Exopasıg XWÖöLXOG TNG ULNTDOTOÄEWCMoveuwßactas XCLL KahoıpaTto.c 191 Nr Ferner be1 CORONOB'B A &.
S (wo ırrtümlıcherweise Mntoorohitnc, statt ÜPYLIETLOKOTOG, P£ovtoc steht)
USW. USW.

T’ravels ın he Morea M, Liondon 1530, 200, OTEL Peloponnesiaca,. ,oondon 1546, 207 Dagegen g1ıbt ea ın einem auderen seıner Werke
(Eesearches IN Greece, London 18514, 197) der Meinung Ausdruck, da
IloxsT0G AUS dem en Ilpowoıat abzuleiten sel,
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ausgesprochen wurde. Heute bezeichnet E1n kleines orf
ach der V olkszählung des ‚Jahres 1889 VOL 472 Seelen H@e-
wohnt, em Demos Vrassıon gehorend. Ungefähr VO Mitte
des Jahrhunderts bıs ZU ‚Jahre 1825, alg Tranım Pascha
Prastos fast gründliıch vernichtete, War das Hauptzentrum
der Zakonen und hat eiINe ın der Krinnerung derselben
sprichwörtlich gebliebene Blüte erreicht‘, deren Überreste und
Dokumente nıcht QallZ abhanden yekommen SsInd. Vergeblich
wurde INna  - dagegen nach‘P£ovta unter den och bewohnten Ort-
schaften Zakonlens suchen, da Ajese Stadt, dıe einst auf der
hauptsächlichsten ochebene Zakonens, der sogenannten
Paläochora, sich ausdehnte, längst verlassen worden ist, und
jetzt DUr och ihre Rulnen sehen sind.* Abgesehen davon
innern 19 diese verschwundene Stadt der Name eınNes
BHerges Üprövtas F 3  Psovtacs , ın der ahe derselben, un
das Demetrios-Kloster, das sogenannte Povtıvo (Peovtıvö, Ww1e
S> In Inschriften AUS den ‚JJahren 1678 und 1736 genannt wird,“
während In einem Klosterverzeichnisse des ‚JJahres 1803 unter
der Form TWV ‘Peovtıvav vorkommt).“ W ann kheontas endgültig
verlassen wurde, ist vorläufig nıcht feststellbar W ahrscheıin-
ıch VOT dem ‚Jahre 1700, da dıe fragliıche FG sıch
nıcht unter den zakonıschen Dorfern behindet, dıe 1n der VO  an
Pıer Anton1o Pacıflco® in dem genannten Jahre heraus-
gegebenen wertvollen chorographischen Beschreibung der
Peloponnes regıstriert werden.‘

DIie Angabe VO Deville un Phuippson,s da ß eontAs

Vgl Devılle, Eitude te Aratecte T’zakonıen. Paris‘186(i‚ S
M e ] ffn V, Drei zakonısche Hetratsprolokolle AUS dem Anfange des
vorıgen Jahrhunderts iın seinem Archıv für multtel- unNd. neugriechısche Philologie
(1550) 1671, besonders 15  —&

jenda 761 eake, Travels IN Morea 11, 509f, Phı-
lıppson, Peloponnes, 1 UE

Deffner Lr e d
Ebenda L65, Deffner das Kloster Rheodinos nennt. 136

V1 und 1593, dıe Liesart: “Pedvtıvo alsch ist. Vgl auch
Leake &. 505

/ ” ÜOKON1ORB e A 150 Nr 25
Vgl ben 261,; Anm und sÄjehe 51 (und 68) der dort angegebenen

Ausgabe.
A, Aın 197
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im Jahrhundert och exıistiert 7 1aben scheıint, beruht
meınes KErachtens nıcht auf siıcheren Quellen. ‚Jedenfalls wıird
‘Psovtac nebst 1 1o04otEL0V Prastos) VO  S Georg210s Phrantzes
he1 Krzählung ON Tatsachen, die 1Ns ‚JJahr 1435 datıeren
Sind, als bewohnter Ort erwähnt.! Miıt dem Nıedergange VOoNn

Yheontas begann, w1e dıe V olksüberlieferung Jautet, dıie ute
VO Prastos.* Zum Schlusse etfwas Sprachliches: der rts-
ame R  SWwV, ‘Psovtac, ‘Pıövta  /  s UuUuSW. ist. VOIl dem Verbum OSESELV
abzuleıten un hat kein ezug auf S@WVYV wı1ıe Pouqueviılle®
meımte.

111 In einıgen Notıtiae Eimscopatuum AUS der F  eıt ach
dem Falle Konstantinopels wırd E1n unter der Metropole
Monembasıa stehendes Bistum SiSD0VOV NTOL NAAdLAÄTtAs erwähnt.*
Kalaudta ist dıe heute besonders als Kxporthafen blühende
messenısche a die bekanntliıch iın der miıttelalterhlichen
und NneUeTEN (xeschichte Griechenlands eine hervorragende

spielte un! heute och als e1Ne der hauptsächlichsten
Städte der SaNZEeNh FPeloponnes olt Was ber ist, 7Ze0v6vV?
Kürzlich hat Herr Archimandrıit Dr J 6e76kıel Belanıdıotis
dıe Meinung ausgesprochen, daß das Bistum SiS0VOV NTOL
Kalauatac vielleicht mıt dem hen 25 erwähnten Bıstum
Zn pO.LVaC identıisch se1n könnte.° och haft be1 cdıeser An-
nahme eiıne wıichtige Quelle außer cht gelassen: dıe ben
erwähnte 1 exX "T’heol Gr I66 (Nessel) der Wiener Kalser-

1ichen  RS Bibliothek vorliegende, 1m D Jahrhundert geschrıebene
Ausgabe VO  S BONn, 159 142255 Eın Schreıiben des T’heodoros

alaelog0os, Nespot der Peloponnes (1407—1443) ohne Datum (vıelleicht
des 1442?) erwähnt wıederholt Eınwohner „ TOD ‘PE0vTOG, TOUD 1040 r00“
(sıehe Mıklosıch-Müller, Acta et Diplomata. V, (72. 179 (vg] 470).

Prastos WITr' 1730 ausdrücklıch als Bischofsıtz erwähnt beı Omont
D Aı Vgl auch Leake A A 496

Pouqueville, V oyage de /a Grece V Ausgabe, Parıs FO2%,
S BT  ©

Zium Béispiel be1 Zacharıae VOL ıngethal, ZuUur Kenntnıs der
Notitiae eINSCOPALUUM Graecorum Nıe A 281

C Mntporohıc Movepßacta. /ı Kakoı0.t0.c ın der A thener relıg1ösen
Zieitung ‘lepoc üvöecwOg’ Xl 1905) Nr. f 12—14; Nr ( 19316°
Nr. 12 WLA (sıehe besonders 13)

1e. 272 und Wr Anm
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Notiız über e Metropoliten nd der Bischöfe der Peloponnes;
hier hest

0i A (GX0m0L TNG l 1eiom0vvVno0u *
T’a0000 XAL LEeVOV '

Zie0V@OV

Demzufolge ist Jeder Versuch, das Bıstum LieeVOV mıt jenem
TWV ZiE8DY@OV D identifzıeren TAaNZ haltlos Lietzteres dachte
Yacharıae ()-:13 Lingethal‘ fiLr Korruptel AUS ZuuY®V hal!ten
7i dürfen Zi0YOC e1 e1n Te des westlichen Manı welcher
öfters ın der mittelalterlichen (Geschichte vorkommt ® und einst

T  eıt der tüurkıschen Herrschaft eıne besondere sogenannte
YATELTAYLO bıldete.* Ich halte diese Auffassung nıcht fur
treffend; wenngleıich Al elnen Nıketas STLOXOTOC 4A 250.0Y06
ZiuYoD (niıcht ZU*(GW) erinnert werden Kann. der 17 1618 VOI'=-

kommt, * soll doch dıeser Nıketas NUL e1in patriarchalıscher
Kxarchos VOI Z 06, aher Bischof elnes anderen nıcht. C

In venezianıschen Quellen®nannten Bıstums >  N SE1IN,
wird eıne 1 Messenıjen lıegende, VO  m MIr noch nicht ‚UL
topographisch testgestellte Burg namens Kzena erwähnt, die

2856, 287 (siehe esonders Anm dieser Selte).
Vgl zuietzt St. Dragumıs 1n "Alnva X  Z 1913) 179

3 Val Sathas, Myni.sta SAANVLANS LOTOPLAG, Documents inedıts
yelatıfs ’hristoire de In Grece Moyen Äge E Parıs 1550, S AUXE:

Bd }sıehe noch Ashtiov der hıst. und ethnol (+esellschaft A then
S 031 und £h Papadopulos Kerameus, Aydlhesxto “ l1Ep0sOAULLTLANS
Zra /uohoylag E S 4717) Nagegen Karolıdes (sıehe oben
S 241 . Anm. 582 f.

Über das Grenzgebiet dieser XOTELTANLC sıehe den 1mM anuar des
‚Jahres K wahrscheinlıch Von Jannetos Koutipharıs verfaßten Be-
yıcht über Manı, den Ant Miliarakıs in der Athener LO TLO, RBd. IL
des Jahres SR AF (sıehe besonders 317) veröffenthlıcht Aat
Über dıe Krieger, über velche dieselbe Y OTELTANLO. verfügen konnte, osıehe ein1ge
Berıichte, dıe auf ıne kurze Zieit VOL den griechischen Freiheitskriegen des
Jahres 1821 zurückgehen, heı Joh. Phılemon,; A0O%LiLLOV LOTOPLXOV MmENL enNG
BAMNVLANG Eravootidcewc K Athen 2A12 214

Mıklosıch-Müller, Acta et Dinylomata E DA
Siehe dAıe oben 261 Anm. erwähnte venezlanısche Ausgab@ des

Jahres 1687, 45 94 |
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meınes Erachtens mıt em ın Bistumsverzeichnissen VOT'-

kommenden Zie0VOV identisch Ssein soll
uch ist die ebenfalls urc Zacharıae OB Lingethal’'

ausgesprochene Meıiınung unzuläss1g, dafß das Bıstum Z VOV
NTOL Kakapatac as frihere Av6p0odogas sel, da viele Quellen VOL-

ı1anden sınd, In denen och dıie Z7zwWel Bistumer Andrussa un
Kalamata nebeneınander stehen; iıch beschränke mich darauf
hıer auf dıie eliatılon Olm Marın Michiel üuber dıe Peloponnes
1691) nd iıhre Beschreibung Pıer Anton1o Pacıfico®,
dıie alter a IS das Jahr 1700 ist, verwelsen.

T
Vgl oben 2698 Anm und siehe »10 der dort angegebenen

Ausgabe
Vgl oben 261, Anm. und sıehe der dort angegebenen

Ausgabe



Untersuchungen ZUTLK syrischen Ül)erlieferung der Sieben-
schläferlegende.

Von

Dr Arthur geler.
Die syrısche Überlieferung der egende und dıe

bısherige orschung,
Die Kenntnıs elıner syrıschen Sıebenschläferlegende ist, iın

der abendländischen ILanuteratur erstmals Uurc Gregor O

TLours (538— 594 bezeugt. AÄAm CAIiusse der Krzählung, dıe a ls
ın den er ın o’lor1a martyrum aufgenommen 1st, be-

merkt der Verfasser: 2L0 NASSLO COT U, GQUWI IV O uodam
Dieseınterpretante IN Latıno iranstulemus, nYleNIUS nandıt.

ausiuhrichere Darstellung rag dıe Überschrift: Passıo SUNGC-

OTUM MAYTYrUM septem Dormıentium anpud Einhesum und a IS
Subseriptio: exnlcıt NASSLO sanctorum MArtyrum septem Dor-
mıentıum anud Enphesum translata IN Latinum DET Gregorvum
ePSCODUM ınterpretante SYVO observatur kal Augustı.“

Die beıden V ersionen weıchen mehrfach voneınander ab,
ber ın die Quellenangabe ist keın Z weıtel SEtZEeN. Denn
dıe Abhängigkeit OI der syrıschen (zestalt der Überlieferung
erg1ıbt sıch mıiıt Notwendigkeıit uch AUS einer el OIl

Kıgentümlichkeiten, welche be1 den Byzantınern iehlen, da-
1mMm Syrischen belegt SINd. Die Siebenschläfergeschichten

des frankıschen Historikers sind Iso eın Denkmal Literarıscher
Beziehungen, welche 1mM sechsten Jahrhundert zwıschen dem
syrıschen Osten und dem lateinıschen W esten bestanden en
Nicht das eiNZIYe, uch die Kreuzauffindungslegende, SOW1e

Gregorius L’UurONeNSLS, 210er IN glorıa MmAartyrum ed Krusch
Scriptores YEerUuM Merowingıiearum (18855) 5502552

Kbenda S 48 — x53 und Analecta Bollandıana XIL 1893) S 37 '



280) ge1ler

dıe (Üeschichte des Papstes Sıilvester VO  — en Apokryphen
ZUUL NL s abzusehen, sind syrischer Herkunft

VDemnach hat nıcht bloßß GE1NneN griechisch-lateinischen
sondern uch e1nen nıcht WEN19CEX alten nd bedeutenden
syrısch Iateiınıschen Legendenaustausch gegeben Die
Beziehungen zwıischen en z We1 Sprachgebieten setfzen den
etzten Dezenn.ien der romıschen Kepublık @111 und reichen DIS

dıe eıt der Ottonen. Zunächst WwWO materieller Natur,
wuchsen sich dieselben 7 nıcht KETINSELEL kultureller DBedeu-
LUNg US SDyrer handelten 111 (}+allien nıt W eın un Ol, ber
1uch der „psallıerende Dyrer“ WL Spr1chwOrtlıch AB mehreren
Orten UusSSCI1L d1ıe Dyrer orößerer Anzahl KEWESCH

Als (+untram 58 111 Orleans CINZOS, wurde 61° auf Jatel-
nısch syrısch nd 111 der Sprache der Juden begrüßt In Parıs
gelang e 591 E1INEIN syrischen Kaufmann Kuseblos, dıe Wahl
7U Bischof XC eINeN V erwandten des Amtsvorgangers
durchzusetzen In Ravenna xa zwıschen 394 nd 4925
O syrısche ischoie Von en Päpsten der ersten un Jahr-
hunderte SINd funt Syrer, siebenten und achten Jahrhundert
SINd dıe meısten Orientalen, zwıischen 685 nd 72 YEQi1ETFCN
fünf Dyrer Umgekehrt hat uch der Orient VO Okziıdent
empfangen Komhar berichtet daß ar der Große dıe

Interatur-ACM Syrer 111 ıhrer Heımat unterstutzt habe
veschichtlich 1ST VOT allem 611 Nachricht vVvOonNn Wichtigkeı
Zur Kevısıon der lateinıschen Bıbel Z08 ar der Große nıcht

einheimiıische heologen KRate. sSONdern uch Syrer und
Griechen er Iso dA1e merkwürdıge Verwandtschaft
mehrerer altlateinıscher M exte m1 der syrıschen Bıbel!

Usener, eıtrage (zeschichte der Liegendenlıteratur K -
gendenaustausch der griechtschen und vrömischen Kırche Jahrbücher FÜr DVO-
testantısche T’heologıe XLLE 557) »4

Yın dieser rage vgl hauptsächlıch dıe Aufsatzreihe VO  — KRyssel
über syrische Erzählungsstoffe der abendländıschen Interatur Archruv für
Aas Studium der Neueren Sachen XL  111 (1894) XGV S96) und (1 (159

T’heologısc Zertschrift AUS der Schweiz I11 (1896), auch Baum-
Stark, Die Petyrus- und Paulusakten 1 der lıterarıschen Uberlieferung der
syrıschen Kırche Leipzig 902

T’hegam uıa Hludowicer 17 5992 ı1ele Zieugn1sse S1'
gesammelt VOL W olfram Der Fünfluß des Orzents auf dıe frühmittelalter-
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Die Übertragung der Siebenschläferlegende Ins Lateinische
ist Iso keıne vereıinzelte zufällige Krscheimung, sondern 1
natürliıche Hrucht vielseitig gepüegter Zusammenhänge. He
Kenntnis davon ist ber spater verloren Die ersten
Versuche wıissenschafitlicher Behandlung der (x+eschichte sehen

VO  > der syrıschen Überlieferung a,h.*
Der erste, welcher auf dıe syrısche Vorlage wıeder quf-

merksam machte, W Ar A ssemanı. Kr brachte AUS der nıtrı-
schen W uste 7WeE1 Rezensionen ach Rom dıie Memra des
Jakob ÖN arug un das Chronıkon des (Ps.-)Dionys1io0s VO  am}

Tellmahre Von der Memra o1bt er 1 ersten Band der Bıblıo-
Fheca Orientalis eıne ausführliche Inhaltsangabe un weıst
nachdrücklich auf dıie Korrekturen hın, welche die Krıitik on

Baron1lus 176 cdıie beigebrachten Zeugen erfährt.“ Im Ka-
alog der syrıschen Hss der Vatıcana hat dann AÄAssemanı
och Z7Wel1 weıtere 'Texte bekannt gemacht: eıne Memra „Nnach

Vat Df/ und e1in 111L2rO-der W eeise des VON Sdarug“
nıtısches Offieium aut C1e Siebenschläfer Vat 9255.

Zehn TrTe ach dem ersten Band der Bibliotheca Orıjen-
falıs erschıen der sechste Juliband der ecta Sanclorum, wOorıin

Cuper dıe Liegende der ünglınge on Kphesus mıt oroßer
Ausführlichkeı behandelte Darın sSind Assemanıs Anregungen
verwertet. ‚Jakobh VON arug ist als erster euge gewürdıet,
dıe Memra in einer lateimnıschen Übersetzung, dıe VO  — eınem
gebürtigen Maronıiten, Benedetto, angefertigt wurde, beı-
gegeben EKbenso wird AUS em syrıschen Maronitenoffizium

lıche Kultur und dıe Christianısterung Lothringens: Jahrbuch der (tesellschaft
für Lothrıngısche (zeschichte und Altertumskunde 1905) 315—352 und
4R Mommsen, Römaische (z+eschichte Berlın 19093; 4673 Vgl auch:

Hahn, Zum Sprachenkampf ıM römischen Reıch ıs auf dıe eıt Justinians.
Dessau, LZLere undPhilologus Supplementbanı Heft 1907.

Beamlte des vrömiıschen Kaiserreiches 1m Hermes X5V (1910) besonders
Dıie rühere ILnuteratur ist verzeichnet beı Reinbrech 4 och

184 {fi} vollständıgsten be1ı er 214 Am eindringendsten hat .  ıch
Baron1ı1us, 1m Martyrologium Romanum ZuU D ‚Julı und ın den Anmnales
ecclesiastıc. ZU Jahr 53 mıt der hıstorıschen Bezeugung beschäftigt. en
Gregor und anderen Lateinern sınd als (+ewährsmänner zıtiert: Metaphrast,
Nıkephoros, Kedrenos.

355 —3385
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der Hymnus Yl V esper und 7117° Prim mitgeteilt. Dagegen
zonnte sich uper nıcht entschließen, uch die Übersetzung
der Krzählung des Dionysius abzudrucken, weı1l der Me!ı-
Hun War', 81 e sSel dem Metaphrasten entlehnt, und S1e ıhm
daneben inhaltlich bedeutungslos schlen.

ber dıe Bollandısten ist dıe Forschung mehr g IS hundert
‚Jahre Jan nıcht mehr hinausgekommen.’ Im neunzehnten
Jahrhundert begınnen eue Textpublikationen.

Die el eroffnet u  erg 1850 mi1%t der Ausgabe
des ersten BKuche VO Chronıkon des Ihonystıus DON ell-
mahre nach Vat. 762 Darın steht der erste e]1 der Legende
dıe Geschichte VO Kınzug des Dezius bıs 711 Verschluß der

In der Eınleitung teılt der schwedische (z+elehrte och
Proben AUS e1INner Kollatıion VON TEl Hss des British Museum
mıiıt: Add 14650 un 17202

uUurc Land und rı ht sSind diese 1ın der olge näaher
beschrieben und dıe syrısche Ausgabe der Kıirchen-
geschichte des Yıacharılas Khetor, VO  S ersterem 1870 1 drıtten
Band der Anecdota SYNLACA veroffentlicht worden. Lieider hat
der Herausgeber die hbelıden anderen Textzeugen für die Kdiı-
tiıon nıcht nutzbar gyemacht, sondern sıch mı1t der Bemerkung
auf Ka des Vorwortes begnugt „ 14641 el 14650 historıas
Sentem Dormientirum et MAYTYTUM Homer1ıtarum (S1C!) offerunt
(Cf: 25), TUAS autem CUM. conferre nrein VISUM
NON est cb

I)ıeser methodische Mangel macht sich 1n den folgenden
Bearbeitungen hıs SE Gegenwart üuhlbar anren TEUNC.

Dagegen fängt mıt dem Jahrhundert dıe arabısche Überlieferung
N& ekannt werden Koranübersetzung VO  — Schweigern). Joachım
COhr. Beniıcke, Dolsg0V Ooavuun Ade septem Dormientibus germanıce „Oteben
Schläffern“ veterum quorundam narratıone NOSL duo fere secula demum
Crtatıs. e(\d. DINC. Le1ipzig 1702 Systematischer hat, de Goeje darüber
gehandelt in den Verslagen CN Mededeelıngen der AaAdemıe VOoN Wetenschanpen.
Afdeelıng Lietterkunde, nerde eeks, werde eel. Amsterdam 1901 Dıie Ar a

bısche Überlieferung ist für dıe deutsche ILunuteratur verhängn1svoll geworden,
denn ın diesem märchenhatften harakter ernte Goethe dıe Krzählung
kennen, IDe ebenschläfer (Westöstlıcher Divan XII Nr 10), die 1814/15
entstanden sınd, stutizen ıch auf Chardın und 1C Aufsatz: "T’he SCOVY
he SEVXDEN sleepers 1m drıtten Band der Wıener Fundgruben des Orıients.
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Reinbrecht ıIn se1lnNer Dissertation ber 1e Legende ÖN
den Sıieben Schläfern und dem anglo-normannıschen Ihchter
(  A  hardrı (Göttingen © hanptsächlich auf dıe Kntwicklung
innerhalb der westeuropäılschen ILiıteraturgeschichte achtete
nd das neugewonnene syrische Mater1a|l außer Betracht heß.
hat och für seinNne Studie: Die Srebenschläferlegende, 1hr
Ursprung und ahre Verbreitung, Lieipzig 1883, neben anderen
morgenländischen Quellen uch dıe syrıschen ıIn dem DaNZE
Umfang herangezogen, ın em S1e bereıts zugänglich gemacht
W arell. Er betrachtete dıe Versionen des (Ps.-) Dionysius J4

Tellmahre und des Zacharıas Rhetor Syrus a JS una  angıge
Übersetzungen AUuSsS em Griechischen nd benutzte S1e : zum
Versuch, diejenıge Korm der Legende konstruleren. „wel-
che WIT alg Quelle Z en spateren edaktıonen betrachten
dürfen‘‘.! DIie alteste syrısche Prosavers1on, VO  — ihm schlecht-
hın „Syrısche Prosa“ genannt,‘ erhblickte In Zacharıas he-
LOTrS Darstellung un hıelt Adıd un 14650 für Zeugen

Weıl dıe In dd enthaltenederselben Sammlung.
Hıstoria mı1ıscellanea des Zacharılas, Ww1e vielleicht auch andere
Stücke, AUS dem Griechischen 1Nns Syrische übersetzt 1S%,
”so 9 schloß CL, „WIrd dıe Wahrscheinlichkeit desselben V er-
hältnısses ın der Legende ONn den Jünglingen 711 Kphesus
fast ZUTT (Üew1  el “ Kür den Johannes, auf welchen sıch
Gregor VO  a 'TLTours bezıeht, rat och autf ‚JJohannes @I8 ipe
SUS, „einmal, we1l GT seınen Belnamen VO rte des W unders
herleitet, ferner weıl er ein Zeitgenosse Gregors WAar, und
endlıch, weıl WIT Schrıften ahnlichen Charakters, e1ın er
narratıonum actorum heatorum homınum orıentalıoum Oll iıhm
kennen‘“ und weıl außerdem (Ps.-) Dionysius Tellmaharensıs en
‚JJohannes ON Kphesus flr den drıtten 'Teıl der Chronıiık atark
benutzt hat.* Die Selbständigkeit des (Ps.-) Dionysius DD
ber Zacharlas Rhetor erg1bt sıch ıhm daraus, „daß der Aus-

L: Y
Die Bezeiıchnung . ist schon nach Kochs Untersuchungen unzutreffend.

Trotzdem hat S1e siıch bıs heute erhalten.
S S6

Y 5
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druck be]1 hbeiden selten übereinstimmt. I1Nan auch
auf - Auslassungen 1: del zeıne Rücksicht nehmen wıll.“ DDie
Tatsache, daß der 875 datiıerte ( Add denselben '‘T’ext
w1e (Ps.-) Dionysius bıetet, erklärt 61: sich damıt, daß Ps.-) Di0-
NySIUS „augenscheimnlich“ nıcht aelhst uübersetzt Ochn
sebühr ferner das Verdienst, auf eınen kurzen dıe Sieben-
schläfer betreftenden Abschnitt ın em Ön an adiıerten
sogenannten er chalıpharum hingewıesen haben.?

Da egte ul AIn ;Dr 1854 der Accademıa de]
i ınce: eıne für dıie (G(Geschichte der syrischen Sjiebenschläfer-
legende bedeutsame Puhlikation VOL Test2 orrıentalı anedıitı
SOPTU Sette Dormient. dı Efeso, erschienen ın en F

Accademıa de: IHCEL ANNO TK XKATL ß  3l Serie
Lerza. Meimorıe classe dı SCLENZE mMOTAlr, storıche filo
logıche. V olume X11 Roma 1854, 343-—445 An syrıschen
'T’exten enthält dıe Ausgabe dıie Homilıe des Jakoh VO  —

Sarug iın Vat 715 nd eınNe ahnlıche Homilıe ın Vat 97 den
zweıten eil der Legende be]l Dionysıus nach AAl mı1t
den V arıanten ON Vat. 162 Nur der Anfang, WO Add
cıne uCcC hat, ist auf (Grund VOLL Add geboten UuDber-
dem te1lt (4u1dı das Krgebn1s einer Nachprütfung on dd.
mıt, das ıhm Wright ZUT erfügung geste hat Par. Q9D,
worauf ihn Durval auıtmerksam gemacht hatte, schıen ıhm
wertlos se1n.? Dagegen weıst 6r auf Sachau 00I q IS be-
eutsamen Vertreter eiıner nestorlanıschen Überlieferung ın

R eke urteilte, dalß ait der Darstellung des (Ps.-)
Dionysius Oll Tellmahre dıe alteste erreichbare Rezens1ion der
gangbaren (zestalt diıeser Legende KEWONNCH Se1 Die Homilien
spricht el q IS Kıgentum des VO  } arug AIl DIie
(Arundform der Liegende ist. nıcht orıechısch, sondern syrisch.“

18 13%
109
373 . Finalmente anche tel rodice da Parıgı SIr. 20 3206 h0 NOLULO

AUeGTE scantta grazte ( cortesıia Ael UUa 11 es Parıgino
aPPaAaArLLENE decısamente LE all € all’ altra retensSsı0Ne

sembra formarne er2a MMa ha varıela da Circonstanze ımportantı
che I0 vrendono deqno dı speciale attenz10ne*‘.

(zöllınger (zelehrte Anzeıgen 15506, 453459
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AUT u1dı ruht nech Bedjan Im ersten Band der
cta Martyrum et Sanctorum. Parisus 1890, 501325 g1bt
den vollständigen 'Text ON (Ps.-) Dionyslus, in der ersten Häl{fte
nach Lullberg, In der zweıten ach (3u1dı Dazu füugt aber
1mM Anhang H208535 dıe Kollatıon VO  — Sachau DD Zum
'Lext Bedjans veroffenthlichte eNnall1C 114 ZU0D MG LVI
(1892) 749 noch d1e Kollation Wrights VO Add

Über diesem 1eU€NN Textbestand begann Kyssel seine
Studien ber dıe syrısche Siebenschläferlegende. Sıe sind
nıedergelegt zunächst im Archiuv JÜr Aas Studium der Neueren
nrachen XCI 1894), 941{4f£. Hıer hietet der V erfasser eıne
Übersetzung der Texte verbunden mıt Bemerkungen ber iıhr
gegenseltiges Verhäaältnis. Schließlich weıst er neuerdings auf
SYT. 92535 der Nationalbibhothek Z Parıs hın ber dessen
textkritische Bedeutung außert sıch Da dieser Lext, ah-
gesehen Oln einzelnen Schreibfehlern un Nachlässıg-
keıten, korrekt un Ol den hıs jetzt bekannten 'Texten Ull-

abhängıe 1S%, kann ST ın hervorragendem 210e Aazu dıenen,
en ursprünglichen ext rekonstruleren. Am wichtigsten
sind die Stellen, WO G1 nıt dem ext des (lodexr Berolinensıis
Un der AÄAnecdota Syr1aca DeSCH den ext der cta MmMartyrum
Bed) ALLS zusammentrı1ı[ft.‘‘* Die letzte Bemerkung zeigt, daß
sıch Kyssel hber die Lage der Textverhältnisse 1mM allgemeinen
un dıe Stellung des Parısınus 1mMm besonderen nıcht klar
gyeworden ist. An derselben Stelle CLV (1395) SEL hat

e1nNne vollständıge Übersetzung des NEeUEeN Textzeugen VeTr-

offentlicht, un annn In der LT’heologıschen Zeitschrt uUS der
Schweiz IT (1896) c eın letztes Mal auf dıe rage
zuruückzukommen. „Somit“, urteılt 1er 56{f. Zı  AININEN

fassend, „1st uns ın der Pariser Handschrift e1Nn ext erhalten, en
WIT ZWAaLl nıcht mıt dem Originaltext identinzıeren düurien, da
sıch 1mM einzelnen offenhbare Lextkorruptionen nachweılsen lassen,
der ber dem Uriginaltext VO  e allen bhıs Jetzt bekannten Texten
be] weıtem nachsten steht‘

Obwohl sıch dieses Urteil azu noch In einem auffallenden

XAIE (1894) D  OO
19*
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Gegensatz um er des Parısinus efindet Zotenbere
datıiert S1e Ins dreiznehnte Jahrhundert, während alle anderen
Zeugen mıt Ausnahme des erst. 18550 geschriebenen Cod
Sachau DD em ersten Jahrtausend angehören! S haben
dıe folgenden Bearbeiter der Legende daran nıcht LUr Ireinen
Anstoß X  9 sondern das Problem In Kyssels Kıchtung

So grundet dıe Aufsatz-überhaupt nıcht weıter verfolgt.
reıhe SE Dormientı 1m ersten Band des Bessarıone Jal
und Sal och auf Assemanı nd Cuper-Benedetto. Heller,
Elements, Paralletes el Orıgine de Ia Legende des Sent Dormanits:
Revue des Khides ]WuLES X (1904) 190 218 erörtert 1
wesentlichen dıe Grundsprache der Krzählung nd verfolgt
1mM übrıgen reın Oolkloristische 1ele

ber uch uber, der zuletzt In einem auf umfassen-
en literargeschichtlichen Studien beruhenden er Dıie
Wanderlegende DON en Siebenschläfern. Leipzıg. 1910 die
außerordentliche Verbreıtung und Verzweigung dargelegt nd
uch der syrıschen Überlieferung ängere Abschnitte gyew1ldmet
hat, ordert dıe philologische Grundirage nıcht. Die beıden
Homilien scheinen ıhm xzerpte der Überarbeitungen eiıner
drıtten och nıcht aufgefundenen Fassung seln. Die ure
Vat DE vertretene WKorm aDer VO  a} arug abzusprechen,
1ege keın Grund VOr. Unter den Prosatexten gebühre dıe
Prioritat der Tellmaharensisgruppe, elner „Textgestaltung,
dıe ihre endgültige Korm annahm, alg G1E In dıie TON1IK des
Pseudo-Tellmahrensıis aufgenommen wurde und VO  > dort AUS

annn uch wohl och weıter {ortgepflanzt wurde*. Dieser Gruppe,
welcher Add als altester euge (S VL} und a% 162
(8 angehoren, steht, dıe Textgestalt des Zacharlas Khetor
mıt Add. (sS und Add (S NI® egenüber
Alleın fr letztere Hss sieht sich ET lediglich auf dıe BE=-
merkung W rights 1 atalog der syrischen Hss und auıt die
Notiız Noldekes ZU0UMG (1873) 19 angewl1esen, daß
61° nach en Proben ( Wrights!) Dı urteılen, vollständıg mıt
dem Landschen TExt übereinkommt.“* j1eselhbe Unsıcherheıit

LU A 734
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macht sich weıter 111 der Charakterisierung eıner dritten
Gruppe VO Zeugen geltend, dıe sıch außerhalb der ZzWel
Chroniken und unabhängıg davon erhalten habe „und ZWaALl

als ursprünglıcher Bestandte:il des zweıten Tejles der Kırchen-
geschichte des Johannes V U  - Kphesus.“' 1n rechnet der
Verfasser uch Sachau DD und Par. 9935, hne jedoch dıe
oroßen Dıfferenzen beachten, welche diese Gruppe 1n sıch
schließen wurde In der einleıtenden Übersicht ber die
syriıschen Texte hat herer och auf eıinen Berliner eX
aufmerksam gemacht, der bıs dahın 1Ur Iın Sachaus Katalog
angemerkt und beschrieben W, Sachau 5901 Leıder konnte

ber uch d1iese Hs nıcht einsehen.

18l Die handschriıftliche Überlieferung der
Haupttexte.

Dıie bısher verwerteten Textzeugen. A Harr dıe
Krmittlung der altesten Lextform, welche die Sıiebenschläfer-
egende 1mMm Syrischen gehabt hat, scheiden dıe Homilien und
lıturgıschen Laeder, ber uch dıe Prosadarstellungen AUS,
welche sıch AUr auf kurze Notizen beschränken oder W1€e die
Krzählung be1 Michael Syrus ach eıgenem Geständnis 1Ur dıe
Rezens1ion einer noch erhaltenen Vorlage sınd, naäamlıch hıer
des syrischen Zacharlas KRhetor. Außer 1er erscheınt dıe 1.@=
gende Ar och beı (Ps.-) Dionysius VO  w Tellmahre als 'Teil elner
Chronık Diese ist enthalten ın Vat. 162, eiInem jener Kodizes,
welche Assemanı AUuSsS der nıtrıschen W üste ach Rom brachte,
O1l ıhm 1Ns zehnte Jahrhundert (ante 932) datiert.“
Zacharıas Rhetor wırd durch Add VI/ VILI vertreten.?

DIie übrıgen Lextzeugen sSiınd samtlıch In hagıographischen
Sammelhandschriften überlhefert:

4
Catalogus Bibliothecae Vatıcanae 308 Vgl dazu L1 Ü7 Sq. ınd

ıe Beschreibung be1 Chabot, Chronique de Denys de Tellmahre Sqq.
Zıur Edıtion sınd vergleichen die Nachträge und Kollationen von

Wright-Guldi, Altı R Accademıa der Tunceı, Serie ELE Memaorıe
lasse di SCLENZE moralı, storıche flologiche, vol X (1884) 3722 und

RYy el, Archiv FÜr Aas Studium der Neueren Sprachen AD 594) 13
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Add VI/VIE Von fo| 1108 abgesehen, welche
-Fell des Kommentars OMl Johannes Chrysostomus

über en ersten Korintherbrief enthalten bıetet dıese Hs
a Vıten des Ahbraham Kıdunaja, Julhanos Sabha, Alexıos

Der Siebenschläferlegende geht unmıttelbar dıe (+e-
SCN1CNTEe des Bischofs Paulos nd des Priesters ‚JJohannes Dar-
nach O1& der Hs e1ne Lucke Die Fortsetzung rührt noch
ON der gleichen and her un 1st 611 Fragment der S]ıeben-
schläferlegende Der Bericht qetzT m1T der Krweckung der
Jünglinge E1n fo] 1472153

Add I)ıe altesten e1le rehoren dem VIE/VEL A
dıejenıgen, WOTL'IN dıe Geschichte der Jünglinge yrzahlt 18T

rıght Catalogue 1042 Saq /ium Datum außert el 473
edenken eder Dıionysius VO.  > Tellmahre (545), noch Pseudodionysıius
könnten als Verfasser 111 eLrac kommen, 38381 dıe Hs dem KEnde des 0

angehören würde Allerdings setze auch Ziachar 1485 Rhetor Syrus bereıts
1l1Ne Vorlage OTAUSs ber diese könne Add nıcht gu SCWESCH
„WENN dıe viıelen Abweıchungen beı beıden berücksıchtigt werden, außer
INa nımmt. be1 Pseudo-Ziacharıas otark ausgeprägten hıstorısch-
krıtischen ınn AN, da alles, besonders die Daten, nachkontrolliert und
auch SONST selbständıg arbeıtet.“ Außerdem werde nıcht erklärt, woher
Pseudo-Ziacharıas dıe Vorlage für den ersten 'Veıl hat, da der Schreiber des
exXx „sonderbar genug”“ 1LUFr dıe zweıte Hälfte der Überlieferung für
wert. gehalten habe „Dieser Umstand kann DUr Tklärt werden, /enn INn
annımmt. dalß dieses Bruchstück der Legende N Kodex 1UT beigebunden
ist Dal dem tatsächlich S6l1, schlıeßt er daraus, daß dıe Legende

autf e1INEeEILN NecuenNn begınne ber gerade deswegen ist dıe An-
nahme unwahrscheıinlich W ürden solche absıchtlıchen Krwägungen zutreffen,

könnte daraus geschlossen werden, da die (+eschichte sıch W1e der
Anfang eliler Krzählung anschließt ber die Liegende hat Sar keinen
olchen ahbsıchtlıchen Anfang, sondern setzt, auf euen Kuras mıt
den W orten BIN. ola GQ u ba 180 mıtten Satze, W1€e
uch Huber mıtteilt. Diese Krscheinung aber verbletet jedwelchen Schluß

Jlle Kombinationen werdenauf den Umfang der verlorenen Fragmente.
aber uUrc das Explicıt hınfällıg : mDam9Ls; LALs l asssaso hsahg Iso hat
das Incıpıt versprochen, das Bekenntnis der Jünglinge VO.  S Kphesus, nıcht
bloß die Auferweckung berichten, un ıst 6e1IN neTr Ziufall der ber-
lıeferung, da der Anfang verloren S, ber auch e1in paläographisch
181 unberechtigt, 19881  Ter Legende 1Ne Schicht der Hs als
fol 1146 sehen Denn die Schrıftzüge sınd dieselben Die Voraus-
setzungen Hubers sınd talsch Eı hat; sıch den ıck für dıe Kıgenart VOIL
d adurch versperrt da 1U dıe ofenkundıge Verwandtschaft m1
ber nıcht genügen dıe Differenzen hat, Die TENAUECEFE Unter-
uchung WIT': CL WEISCH, da l weder Dionysius noch Pseudodionysius eLwas
mıt tun haben
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sind 875 datiert: S1e steht O1} 892 zwıischen dem Martyrıum
des Petrus on Alexandrıen und der hl Sophıe mıt ıhren
rel 'Lochtern. Der Kodex enthaält uch hag1ographische A 119
zZUuge AUuSsS Kusebios’ Kirchengeschichte, eıne Lebensgeschichte
des Johannes Ol Kphesus, SOWI1e e1le VO  am} selner ırchen-
geschichte ber dıe ‚Jahre 520—568.!

PDPar. wırd VO  a Zotenberz ın das wolfte der TE@1-
7zehnte Jahrhunde verlegt. Der Papıerkodex nthält 1M (+anzen

TLexte, als I fol 30600  6V uUuNnseTe Krzählung zwıschen
der 1ıta Jacobı1 Baradaeı un dem Martyrıum der hl Bar-
ara un Juhana.“

Die bısherigen Mses sind jakobitischer erkun Aus dem
nestorlanıschen Kloster Rabban Hormizd stammt dagegen ıe
V orlage VON Sachau DD geschriıeben autf Sachaus Veranlas-

1880 Die Sıiebenschläferlegende auf tfol 2602 707 bıldet
unter '"Texten 7zwıischen der Geschichte des hl Pan-

taleon und des Christophoros.”
GCodieis instar darf mangels einer hs Quellenangabe VOLI'-

erst uch der l  ext gelten be]1 Manna, Morceauzx cho1sıs
Mossoul 1902de IAntterature Aramietenne. Deuxieme nartıe.

9 59 Manna die Krzählung als er  en Ades 110=
XenNnÖos ein. Leıder hat der Herausgeber, der jakobitisches un
nestorlanısches ut ediert, e Hss nıcht einmal daraufhın
gekennzeichnet, o b d1@e HLE VO  am} W est- der uch VO  e} Ost-
SYFELN stammen, daß INna  - ZU ıhrer Wertung DalZz auf innere
Indızıen angewlesen ıst,

&2 Add und Sachau ADT Add ist
e1In Mise  OdexX, welcher AUS Z7we]l 'Teilen verschiedenen Alters
besteht. Der orößere Bestandte1 ze1gt dıe Schriftzüge des
sechsten ıs s1iehenten Jahrhunderts DiIie (x+eschichte der s1eben
Jünglinge VO  S Kphesus ateht fol 1502  70 und ist spater
geschrieben,  Y nach rıght 1mMm zehnten der elften Jahrhunder

yrırht, Catalogue
Ziotenberg, Catalogue 153 Sn und Ryssel, Archiv (1895)

S DÜ
Sachau, Catatog 94ff:; vgl auch Reise ın OYrIen und Mesopotamıen,

Je1pzıg, 359 .

\V-right‚ Catalogue 10492 SYyq.
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Die Schriftzüge sınd Kstrangelo, doch ist lef vielfac schon
W1e 1 Serto gehalten.

ach der Textprobe he] Wright 1 Katalog der syriıschen
Hss des British Museum hat IMNa d1je Hs qlg wörtlich über-
einstiımmend angesehen aıt dem Text des Zacharias Rhetor.!
Das ist ZLUFL teılweıse der Kall, wıe bereıts Tullbergs Proben
erkennen lassen. &CcEn der namentlhichen Aufführung der
Märtyrer SCHNL1e sich dıeser eX (Ps.-) Dionysius VO  F Lell
mahre nd Vat. 17162 A zehrt ber wıeder ZUL ersten
V orlage zurück, Un 31 @e jedoch rasch wıeder verlassen, und
folet mıt Ausnahme der nomına proprıa em Vat bıs
das Nn In der Szene des Jamblichos-Dionysios begıinnt
der Schreiber wıederum den Zacharıas aufzunehmen, hne
jedoch Dionysianısche Lesarten und Satzteıile Qahz beiseıite
lassen. Dieses Doppelspie wI1ird 1Ur durch eıne Inkonsequenz
verraten. Hol 1567 Kol der Schreiber Uurc e0O-
dos10s acht Keliquienschreine herstellen, Was naturliıch
unter der V oraussetzung einen 1nnn hat, daß die Zahl der
Jünglinge w1e be] (Ps.-) Dionysios acht betragt Der paräa-
netische Schlußsatz ist, tejılweıse Sondergut.

Ungleich wertvoller, unter samtlıchen Textzeugen vielleicht
wichtigsten ist; Sachau QlL, eıne jakobitische Sammel-

handschrift, welche das Datum 7 H4. trägt.‘ Sie weıst, urch-
WES 1ese1lDe and auf, daß das Datum uch für dıie

Leider istFıxıerung uUuNnsere Legende gılt fol 79°  186
unmıttelbar VOT dem Schlufß eıne Lücke, indem mehrere Blätter
fehlen Darauf stunden dıe etzten Worte der Erzählung: W1ıe

Nöldeke ZDMG X XN (1874) 263; Huber 479
Fullberg 337{7
Die Vıta des Jakobus Baradäus traägt dıe Unterschrı „Diese

CNrL ah sl auf Betreıben des Priesters un: Stylıten Theudos VO Kloster
Psılta ıIn der eıt als Stefanus Abht dieses Klosters War, ämlıch 1m 052
oriechıscher Zieıtrechnung‘“‘. Kugener, Vomment le de Jacques Baradee
ful enleve du COUVEN des (usson DUF les MOIMNES Ae Phesıltha Bıblıotheque haqro0-
graphique orıentale Edatee DU Leon Clugnet; Parıs 141 1902 S o faßt
ahsl} nıcht „geschrıeben“ sondern „verfalßt“ und olgert al ’ensuit (JUE
DOUF , NOUS l’annee 7A1 NE donne DAS Ia Aate du Ms OT, MALS sımplement
Un LE MINUS NOST Quem“, achn der regelmäßigen Schreibung des Alephergıbt S1C aber kaum ıne wesentliıche KReduzlierung des Datums.
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dıe Bischoöfe miıt em Kaılser jubelnd ın dıe Hauptsta ZUrÜCK-
kehrten. Die eıle, welche dıe Siebenschläfer selbst betreffen,
sSind VO  - em Austfall nıcht berührt. Im ZaNZenN nthalt der
Kodex qÄehbzehn Stücke dıe Vıta, des hl. Gregor10s 'T’hau-
maturgos (Fragment), das Martyrıum des h! Petros ON

Alexandrıen (Titel un Anfang fehlen), das en des
Anton1os des Kınsjedlers, hl Athanasıos, Homilıen

VOIN Amphilochios VO konıon ber Basıle10s, Brief des
Patrıarchen Theophılos ON Alexandrıen das Pachomios-
kloster, en des hl Pachomios, LLehben des Petros des
Lberers, en des Mönches Isajas, T1ıe des Patriarchen
Severos über den „Patrıarchen“ Petros VO  > Alexandrela,
10) Leben des Patriarchen Severos VOonNn Ziacharıas Schola-
st1kos, 14 Zweıtes en des ‚JJohannes US dem Kloster Aphtho-
N108, 23 Vıta des Johannes ON S  A, 13) Vıta des Jakobos
VO  n Kdessa, 14) Kyrılakos VO  s H ber ‚Jakobos VO  am} Kdessa,
15) eın Panegyrikus Kphrems (T’heodorets?) ber Juhanos
a  A, 16) die Diebenschläfer, 17) chluß der Aprostellehre.
An der jakobiıtischen erkun der Hs ist Iso keın we1lie Die
Siebenschläferlegende stimmt fast wortlich mıt derjenıgen
VO  e PDPar Q0Ö, S& bıs auf Schreibfehle übereın. Am inter-
essantesten ist, dalß 1ın beıden Zeugen der Name des Ka1lisers
Dezıius fünf Stellen übereinstımmend 1ın verschrieben
ist, Die Abweichungen beıder sınd gering und unbedeutend.
Nur der Schluß ist Par eigentümlıch. Der besondere Wort-
schatz dieses Plus verrat eutlich, daß der V erfasser e1n anderer
1st Da, sıch ber gerade dıie Stelle handelt, WO dıe
Berliner Hs iıhre ucC hat, sıeht fast, AUS, gls ob der
eX Parısınus Sachau 507 direkt benutzt hätte

&3 Das erhältnıs der Handschrıften untereın-
ander. So verschiıedenartig alle diese TLextzeugen qaußer-
ıch erscheinen mOgen, ahe berühren S1e sıch inhaltlıch
IMS ist nıcht rıchtig, daß dıe Krzählungen be1 Zacharıas Rhetor
und (Ps.-)Dionysios von TLellmahre unabhängıge Sprac  ıche (+e
staltungen eınes Uriginals sınd 1elImenr berühren sich beıde
Hormen nıcht bloß durch dieselbe olge der berichteten at
sachen, sondern decken sıch geradezu wortlich auf weıte
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Strecken hın. Daséelbe ol von den übrıgen Zeugen. Sie
sınd mıttelbare der unmıttelbare Rezensıonen e]ınes
syrıschen Archetypos. Im Interesse der Küuürze siınd dıe
Hss in der olge miıt Sigeln bezeichnet: Sachau DD

Add 14650, Vat SYr. F62, Add 9
Add ext be1 Manna, Par. SYT. 250
Sachau S21 Add

Handschriftlich gebühr Zi, IsoO Zacharlas Khetor, der
V orrang. Die Version ist, hıer hauptsächlich durch rel
Kıgentümlıchkeiten charakterisıiert: Urc die Siebenzahl
der Jünglinge gegenüber der Za ın den anderen Rezen-
s1ıonen, Uurc dıe IN\Namen Achillıdes, Diomedes, Kugen10s,
Stephanos, Frobatos, Sabbatıos. Kyriakos gegenüber Maxı-
M1L1LaNn.08, Jamblichos, Martellos, Dionys10s, Johannes, Seraplon,
Kxkustodianos, Anton1inos, HT dıe orößere Bestimmt-
heıt des hıstorıischen Rahmens un Hıntergrundes, Der Ver-
fasser legt augenschemlichen W ert darauf, dıe erzählten Vor-
gyange In dıe Zeitgeschichte eINnZUOTdnen. Kr geht aUuSs VO

Zerfall des romıschen Reiches und erwaäahnt dıe Jahrtausend-
feler unter ilıppus Ta Ihn ermordet Decıus, der be-
rüchtigte Christenverfolger, So ist; dıe Brücke ZULC Legende
geschlagen. Zium zweıtenmal ze1g% der Verfasser se1nNe D:
schichtliche Bıldung In der Beschreibung der eschatologıschen
ares]e. Er ıdentifizıert Q1@e ni$ em Urigenismus un nennt
als Gegner des Alexandrıners Methodios, Kustathıos und KpI-
phanios.

Darın steht Zacharıas alleın Andrerseıts ist, seine Dar-
stellung dıe kurzeste. Reflexionen un psychologische Schiul-
derungen fehlen fast DanZ Üie Krzählung VO  S der Entdeckung
der Jünglinge ist NaPpp, ebenso VO  H ıhrem saniften KEınschlafen.
ON der Rückkehr des alsers un der eratung mıt den
Großen, namentlıch das Verhor des „Schafiners“ VOT dem
Bischof und em Prokonsul un dıe Szene ın der ohle

Das Verhältnıis den übrıgen Jextzeugen ist, mehrfach,
Q uantitativ und qualitativ, abgestuft. Am nachsten STE },
c& meısten entfernen sıch SE eınNe Gruppe bilden LCM und
zwıschen den beıden etzten steht LCM verhalt sıch
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Z urchweg S verglichen mı1t daß, LCM e]nNe
Lücke zeıgen, S1e uch be1 Z vorhanden ist, nıe umgekehrt.
araus OLXT, daß ber elner Krzählung rezensıert wurde,
welche en Umfang VOIN LOCM hatte, der mıt anderen W or-
ten dıe Sıiebenschläferlegende, welche (Ps.-) Dionysios
VO Tellmahre aufbewahrt, IS alter als dıe Horm be1l
Zacharılas Rhetor Dieses Resultat scheıint paradox und
verhert on diesem Sscheıin uch dann wenI1g, aAUS-

gemacht ıst, daß Dionysios nıcht der Verfasser der Chronık
ist, Vor 76 ist diese auf keıinen FWall verfaßt, weıl das vierte
ucn diesen Zeitpunkt erreicht un übereinstimmend damıt
schon 1 ersten Buch dıe e1 der byzantınıschen Kalser
bıs auf Leo den Chazaren herabgeführt wWwI1Ird Das rgebnı1ıs
hat 1Ur unfer elıner V oraussetzung Bestand, namlıch
FPseudodionys1os auf e1INe altere Quelle als Zacharıas KRhetor
Syrus zurückgeht und WEeNN SeINEe Quelle getreuer wıeder-
‚egeben hat ber annn mu immerhın erwartet werden, daß

entsprechend der alteren handschriftlichen Überlieferung
uch In den V arıanten das hohere er verrat. Das trıfft
tatsachlıch In vielen Hällen geht Zı mıt SCcDCHN
LMC ZUSaLIMNEN, ber NUr 1ın einzelnen Varılanten, nıcht
In Auslassungen der 1ın Krweıterungen oroberen Umfangs.

Was anlangt, spıelt dıese Hs eıne äalınlıche Ver-
mıttlerrolle zwıschen und W1€e zwıischen und
LCM Im allgemeınen O1& S1ıe der Tellmaharensisgruppe,
teılt ber mıt dıe Schilderung der 1n der Hoöhle ZUrüÜCKk-
gebliebenen Jünglinge VOTL der Ankunft des ‚Jamblıchos und
mıt die Schlußreflexion. Beachtenswert 1st. weıter, daß
uch ler einmal dıe Schreibung LALOSN {Ur Y vorkommt,
TEeULNC einer Stelle, S und dıe Orrekte Schreibung
aufweısen, namlıch 1ın dem Zusammenhang, der Prokonsul
dıe Münze des Jambhichos mustert.* uUuCc Sonderlesarten
besıtzt B doch sınd sS1e 1ın der Kegel interpretierender Nätur:
mıt Z erührt siıch selten und nıe alleın

ist also nıcht dıe herrschende Prosaform OCWESCH, ın
Fol 268, Zieile VO unten.
Die Stellen hat Kyssel (1894) 278 gesammelt.
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der dıe Legende beı den Syrern Zzuerst sich behauptete, SONMN-

ern setzt bereıts 1LOCM VOT’aUS. Zacharıas Rhetor hat dıe
Krzählung erst ach mannıgfaltıgen Anderungen aufgenommen.
er den hen bezeiıchneten Kıgentümlıchkeiten allgemeıner
Art oıbt e]ıne Vergleichung mıt der Tellmaharensisgruppe 1
besonderen och Folgendes Zi erkennen: ungewOhnlıche W örter
werden Hre bekanntere Ausdrücke ersetzt, weıtschweıifige
Schilderungen ZUSaMMENSEZOGEN, seltener wIrd efwas für das
V erständnıs erganzt. W ähren dıie Anderungen gewöOhnlıich
sınngemäl VOTSENOMMNIEN sınd. ist, e1ıne Kürzung mıbglückt. Nach
en Texten beruten sıch dıe Jünglinge, ehe 1E Kphesus verlassen
und gyeben q ls (Grund ärur, dalß sS1e dıe einsame Höhle ZU

Aufenthalt wählen, 1E könnten hıer iıhr Lebtaglane ungestort
ött dıenen, „DIS daß der KOön1g kommt, VOT) dessen (Gericht
WIT stehen kommen werden‘‘. Das Wort Könıg ist 7ZWEI-
deutıg ın der Legende IDS kann ecius und Ohristus gemeınt SeIN.
ach dem ganzen Tenor dieser Stelle will ber gesagt SEeIN:!
WIr wollen iın der ständıg NM (+o0tt 1 Gebet
scheinen und Loh Gottes nıemals ahlassen und, W as

Gottes ist, wıird schon uns 1n Krfüllung gehen VDa
der edanke den On1ıg Dec1ius, VOT dem dıe Jüng-

lınge ]@, wıe uch Ziacharlıas nachher eutl1ic Sagt, fıehen
wollen, ‚US dem KRKahmen Äber zieht den ext
ZUSAamMıın 7 WIT wollen aut den berg gehen un dort
immerdar VF ött erscheinen iın (+ebet, hne Storung der
Welt, damıt WITF, der önıg zurückkehrt, erzhna VOTL

ıh: treten, und das, W asSs (z0ttes Waiılle 1st, wıird tun.“
Zur Beurteillung des V erhältnisses, 1ın dem sıch CN-

ber un den verwandten Hss behndet, ist namentlıch och
der angere Passus dıenlıch, worın dıe Härten der Verfolgung
panegyrisch geschilder werden. Dieser Abschnitt ist, Eigengut
dıeser beıden Gruppen, ber jJeweıls diıfferenziert. eıterhın
ist dieses Stück für dıe ellung VO  — entscheidend.

Zuvor ist ber noch noötıg, dıe Gruppe für sıch Z

prüfen, die dem Umfang ach einheıtlich ıst, 1m einzelnen
aber  LA b éftel‘s auseinandergeht. D bietet viele Sonderlesarten.!

\7gl ; dıe Auswahl be1 (+u1ı1dı unter dem Text von
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Dabeı schhießt sıch ıhm da A& dieser Zeuge verla
Diese Erscheinung unterstutzt das Krgebnıs, wonach cdie r POxXt-
gestalt des (Ps.-) Dionysius VO  a Tellmahre bereıts VOr Abschluß
der TON1K dem Umfang ach fixiıert War un zeigt, da der
Schreiber ON AC 6Ä41 SEINE (+eschichte nıcht ber 7We]1
einzeln überheferten V ersionen gearbeıtet hat, sondern miıt
en beıden Geschichtswerken des Zacharıas Rhetor Syrus und
des „Dionysios VO  — Tellmahre*®

und scheıden sıch fast nıcht. Fur erg1ıbt sıch aber,
daß Manna keıne eıgene Hs ZUL Kdıtiıon benutzt hat, sondern
lediglich dıie Rezensıon VO  — bedjan abgedruckt en muß,
dıe ıhrerseıts 1M ersten 'Teıl u  erg, 1mM zweıten Gu1di folet
Die Probe aßt sıch An den Stellen machen, WO (Guidi
dıe Liesarten von ahlehnt und SCn dıe ege bevor-
ZUeT. Da zeigt SLEIS auch M Verwandtschaft mıt Vat 162,
während Gr gewOhnlıch: mıt Add zusammengeht! Hür
dıe Herstellung des Textes ist die Ausgabe darum wertlos.

Um dıie Bedeutung der Gruppe ermitteln, kommen
Iso NULr DL und allenfalls 1ın Betracht. Zwischen dıesen
(4Jroßen besteht eine weıtgehende Übereinstimmung, dıe rein
außerlıch urc dıe VAM der Märtyrer und _ dıeselben
Namen un dieselben hıistorıischen Kınleitungen, her uch
ure dıe Bbewahrung desselben W ortschatzes sofort erkannt
WIrd. ber weıst Te]l tellen e1n erheplıches Plus auıf:

eın längeres der Jünglinge VOL ıhrer Entdeckung
(4 3—16), einen Monolog des ‚Jamblichos auf dem Weg
VO Markt ZUFF <ırche, 9) eine Schilderung uber dıe (z+efähr-
ten ın der Höhle VOTL der Rückkehr des „Schaffners“. Diesen
Krweıterungen steht T: e1In umfangreıicheres Mınus SCSCH-
Uuber, namlıch die rhetorıische Ausmalung er Christenverfol-

welche ben berührt worden ist;
Dieses panegyrıische Stück ist ber un gee1gnet, en AÄAus-

SM der Untersuchung ber dıe Priorität der eınen der der
anderen Gruppe bılden Inhaltlıch hıetet der Abschnitt
nıchts, W as ZULLL V erständnıs der Krzählung noötıg ware. och-
stens konnte der 1Inwels auf die Irennung, welche dıe OChrıisten-
hetze bıs ın dıe intımsten Verhältnisse hıneintrug, motıvıeren,
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Waruhlll dıe Jünglinge, nıcht uch ıhre Angehoörigen, e1INn
standhaftes Bekenntnis an en Tag legten. ber ertforder-
lıch War nicht, weiıl dıe Väter erst be]1 der Rückkehr des
alsers eıne plelen nd auf andere Beziehungen der
Jünglinge auch keın Wert gvelegt ist. ID handelt sıch a ls0
HUT {  z e]ınNe Ausmalung der Lage In s allgygemeınen, der
lokalen Färbung entbehrenden W endungen auf Grund [0341

TE 12 53 Daß dıe Schilderung OIn V erfasser der Krzählung
stamme., hat ZzWe] sprachliche (+ruüunde > sıch einmal ist der
W ortschatz der Umgebung sehr verschieden; mehrere
Worte und W endungen, dıe iM namlichen 1Inn sıch wıeder-
holen, sınd eINZIS. Vor allem ber paßt der rhetorıische Schwung
und dıe rednerıschen Kıguren SchliecCc 1n e1INEe künstlerisch
AaCrMeE Krzählung WIeE dıe Sıebenschläferlegende, der ımmer
und 1mmer wıeder herumgeformt wurde, bıs 31 E uch em
syrıschen (Ü+eschmack mundgerecht WT

Ist, sonach dieser Abschnitt q, IS remder Einschuh 7, be-
trachten, besteht VO  a vornhereıin e]ne W ahrscheinlichkeit
dafür, daß uch In den anderen Punkten das Ursprüng-
lıche ewanr haben Schon Kyssel hat für hervorgehoben,
daß cdie Krweiterungen > dem Charakter der übrıgen Par-
tıen entsprechen.‘ Zur Kedseligkeı des Krzählers stehen 331e
jedenfalls 1n zeınem Gegensatz und lexıkographisch nd Sy H*
taktısch bıetet <  .  ıch keın Hındernıas. Entbehrlich ist das (+e-
bet freilich ber entbehrlich ist ın der Darstellung für das
Verständnis och vieles. Man vergleiche 415° dıe Krzählung
bei ıchae Syrus mıt SEINETr V orlage nd wIird keinen wıch-
tıgen Zug vermı1ssen, bwohl der Kompilator den 'Vext des
Zacharlas auf fast dıe Hälfte des Umfanges zusammengestrichen
hat (+2erade darum müßte vielmehr verwundern, WEn e1Nn
spaterer Redaktor och das Bedürfnis erweıtern empfun-
den hätte An dieser Ahnlich erhält sıch miıt
dem zweıten Plus An der drıtten Stelle ber ist dıe Be
merkung ber das Schicksal der Jünglinge gyeradezu gyeboten
Hier entspricht das Plus VO  > aber nıcht hloß eınem Be-

i "Ryssel,; Archiv X14 (1894) 275
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dürfnıs des Lesers und ist, US iıinneren (Gründen qlg ursprung-
ich gefordert, sondern C wırd durch Jalkob VO  — Darug und
dıe Passıo des Gregor VO  m Lours* pOSIELV bezeugt, daß dıe
syrısche Legende diesen Zug aufwıes.

Z d1esen orößeren Krweiterungen ügen siıch noch zahl-
l0ose kleinere, denen be1 DU (E) gewOhnlich e1nNe kuüurzere
Wassung entspricht. An verhältnismäßbig wen1g Orten sSind
andere usdrücke gewählt; Vve die für die Kritik nıcht
unwichtige Stelle 17 das auffallende „aCAt von iıhnen‘“‘
ersetzt ıst ure „der DZANZE schone Kranz der Gläubigen“.
Das textgeschichtliche rgebnıs ist sonach folgendes: Die
alteste syrısche Prosadarstellung der Siebenschläferlegende
wırd Uurece Sachau 53917 vertreten,“ VO welchem Par 925 U1l-

mıttelbar abhängt. Der ext he]l Zacharıas Khetor und
„Dionys1io0s 'Tellmahre‘‘ gehen auf eine pıtome ZUrück,
welche eım ersteren mannıgfach weıtergestaltet wurde, eım
letzteren aber 4A44 iın einzelnen usdrücken gyeänder vorlhegt.
Add stellt vielleicht och eınen 'Text der Ipıtome dar;
w1ıe S1e VOT. der Aufnahme 1ın dıe YONIK ausgesehen hat
Add. dagegen qetzt bereıts dıe beiden Geschichtswerke
VOTaUuUSs KEınen Mischkodex, zwıschen der pseudodıionysianı-
schen 3rONE un l) stehend, besıtzen WIT iın Sachau DD

Kıs erübrigt, dıe Belege für diıese Behauptungen anzuführen.
Lieider IMN ich hıer darautf VvOorerst verzichten. Ich hoffe
ber demnächst elıne Ausgabe VO  < Sachau 397 vorbereıten

können.

1 Passıo Narrante Autem Aalcho fratrıdus, GQUAE er contuıgıssent, ın
urOe, INGrFESSUS ePISCOPUS etc

uch Ur dıe anderen Partiıen bewährt sıch der Kodex als VOrZUg-
lıche Überlieferung: Zie tür die Vıta des Gregor10s Thaumaturgos VOCI] -

olıchen mıt, Ädd. 14, 645, für des Amphılochios Homiunllıe auf den hl Basılıos
verglichen mıt, Ad. 12 7, Ur die Lieebensgeschichte des hi Antonios mıt
Par 2506, DL Add. HAL 730 Bedjan, Cla (1895) VI urteilt: He
manuscCrıt naraıl etre ires ANCLEN, el al est Ires AvVAarLE, MAaLSs d’une helle
callıgranhıie CNn Hustrangelos.“



Kıne Parallele Commendatio anımae
In oriechischer Kirchenpoeste.

Von

Dr Anton Baumstark.

Daß der 1m Dunkel unterıiırdıscher Grüfte entgegen-
tretende alteste Schatz VO  — Bbıldtypen der chrıistlichen Kunst
INn engstem Zusammenhange mıt elner VO udentum ererhbten
altchristliıchen (+ehbetsweise steht, hat ach dem Vorgange
Lie Blants dıe eindringende Studie VO  u Michel über
(zebet und 1ld ıNn Frühchristlicher eıt (Leipzig endgiltig
]edem Ziweilifel entruüuckt. Kıne nıcht Z.11 unterschätzende Schwie-
rigkeit scheıint sıch Urn allerdings beı Anerkennung dieses
Zusammenhanges für dıejenıge kunstgeschichtliche ichtung
Z ergeben, welche die maßgeblichen Anfänge kunstlerischer
Betätigung 1 Dienste des Christenglaubens 1n den Osten
des Mittelmeergebietes un spezlie nach Alexandreın verlegt.
ohl weist namlıch uch der Örient, ]Ja gerade CT, eıne reiche

ON KErscheinungen christlicher (Üebetesliteratur auf, dıe
ach Art des synagogalen SehöH-Gebetes MI eine mehr
der wenıger umfangreiche e1 VO  — ypen der kKettung

Neben demder Gebetserhörung durch ott vorführen.
schon bislange beachteten einschlägıgen Materıiale kämen HE1-
splelsweise VOL allem etiwa och gyEeWIsSsE Partieen der Ost-
syrischen (äle-Dichtung 1er iın Betracht. ber 1UT auf em
abendländischen en findet siıch unmıiıttelbar In der (/Oom-
mendatıo anımdadae das eisple eiıner spezıfisch funeralen Ver-
wendung jener Gebetsweise, W1e Q1 E sollte 1Na meınen
schon dem altesten sepulkralen Biılderzyklus zugrunde lıegen
mußte Hs dürfte er nıcht unangebracht seIn. einmal utf
e]ıne VO  « der bısherigen Forschung übersehene Stelle ANi-
merksam DE machen. d der wenıgstens mıttelbar eıne der
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C(ommendatıo anımAaAae entsprechenden Krscheimmung sıch uch
1 Osten konstatieren aßt

Im griechıschen Lüyoldyıov TO Meya‘ sıch eıne Ayxo-
on ia \  n TAODALANGLV A6UeEYGV YELLACOLEVWV o  v TVELLATWVY A
ÜAOTWV XCAL ETNPSEACOVTWV, deren Hauptteil e1INE der bekannten,
mıiıt dem Namen des „Kanon“ bezeichneten, AUS acht „Uden“
(1, ILL—1A) VO  z Je mehreren Strophen sıch aufbauenden
Dichtungen der byzantınıschen Kıirchenpoesıe bildet, Direkt
en WIT a1s0 1er mıiıt eınem Stücke exorzıistıschen
Krankengebetes ın einer poetischen HKHorm tun, deren oyrund-
egende Entwicklung dem und Jahrhundert angehort.
W as aber 1m einzelnen NS S dem Dichtermunde entgegen-
tONt, sınd MmMEeNTIAC Klänge, dıe aut das überraschendste
dıe TInbera-Bıtten der (ommendatıo anımae un dıe V!  -

wandten Abschnitte der (pseudo-)ecyprilanischen Oratones GCI'-

innert.
Kınen allerdings den abendländischen Texten TrTemden

Kettungstypus hat, zunaAchst dıe erste Strophe der LE Ode
Z Gegenstand:

LE  e mahaı Taxw6B, TOV 010W. ÜEDATOVTA, <o  QUGW TNS TOU Hoa
3AGKAYLAG, QUTW DUal TOV OLXETNV QOQOD TNS T A.000GNC Ava XN
OLV DWTOS.

Die für (ommendatıo und Orationes bezeichnende Verbin-
dung q 1t- un neutestamentliıchen Iypenmaterıals begegnet
alsdann ın der ersten un zweıten Strophe der Ode

“ {) ECextov "TOTE ATOTANDWOAS Ta UYyd<, Küpnıe, “l TNV €p.‘li\)
T 0WS0V SV TAyEL, LOVO  I ayados, EL GW0G0V S0V Ö0DAOV S%
TAONG XAXWEEWEC.

ÖL ayYShou YSLDOS TOV XUDOOALOV WLAUNTAY, Koots, SX CUAÄAKTIS
ÖUVAGTELA 07E sE0yAyYOV ODSaL TOV G0VY OÖ)\OV 0OSLYVW Z

ÖUVEDOVTA.
Zwel der ihr mıt der (+ebetslıteratur gemeınsamen eigent-

Ausgabe Rom 18573 354— 35585 Neben diesem Propagandadrucke
legen 100088 wel orthodoxe usgaben VOr Küyokoyıov TO Meyo. Venedig
1595 Z und AYyıXOpLATApLOV TO M  Eya Venedig 1599 127

132 Der ext stiımmt, bıs auf gelegentlıche Druckversehen völlig übereın.

OÖRTENS CHRISTIANUS, Neue Serıe 20
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lichsten L1ieblingstypen der altehristlichen Kunst oreıfen dıe
erste und die zweıte Strophe der VI Ode auf

XNTWAS YASTtDOS ÄUTPWOALLEVOC mTahaı TOV TDODNTNV Q0QU,
AsotTota Köpıe, TOV GGV OLXETNV AOTOWOAL, O  LVa LGTEL %AL S-  o
öo'c'dC"]  4|

Aayıhk W SO0DUGW ÄEOVTWV, ÄDLOTE, ODgaL 7tovnpäw A  JS ayvÜpO-
T YVDVYL XALLS, TOV G0V OLXETYV, ÄSSTOTI, XAL OU0DAS XL ÜaAYyATtTOU
avydyays.

Zu ‚JJonas und Danmıel gesellen sıch ın der ersten Strophe
der VIL Ode die rel Jünglinge 1mM euerofen:

‘QQ “AhaL TOU TpELC S% XOLLLVOU TOUV TUDOS TALÖCC ©£0000Ww,
0  DOdL, OLXTLOLLOV, TOV OLXETNV Q0QU, WC ayad6s, ÖLGWTOULEV o TNS
ETEOYOLEVNGS Ayay NS ar INS OA0YOGEWC, ÄASOTOTI, (DV ÄVDTOLG-
TW TELNAGLOYV, OTWG O0EACN

och einmal das neutestamentliche Gebiet betritt endlıch
die erste Strophe der I1 Ode

| Ta6Aoy XAL D:  %.  )\ a Ta EÜY A WC IA  >  m(  o XAL ÖEGLÖOV TOUTOUC
ENDUGW 4Ar NLOV, EAENWOV, TWV AYyOACLWV VOVL ßou'wrwv TAC CWYAC
STAXOUGOV' Pöocaı TOV G0V Ö0DAOY WUopAC AL VavyatoaL.

Neben un Kzechias, dıe VO  am den abendländischen
Texten nıcht erwähnt werden, ber schon In dem Ma -
(+ebete eıne Stelle haben, stehen also die TEL eigentlichen
alttestamentlıchen aupttypen VONN un Biıld der altesten
Christenheıt und außerdem die Kettung der beıden Apostel-
fürsten AUuSs Kerkerhaft, auf die uch dıe Vommendatio ezug
nımmt: „Zibera, Domine, aAnımMmam SEr Hn sıcut hWberastı
Petrum el Paulum de carcerıbus.“ Das edeute elıne Be-
rührung des gyew1b verhältnismäßig jungen byzantinischen
Kırchenliedes mıt dem unverkennbar AUuSs einem hohen Alter-
ftum stammenden lateimıschen Prosagebete, die elInNe reın
{äallıge nıcht se1ın kann Da ber elbstverständlich eınNe AD-
hängıgkeıt des ersteren VO letzterem ausgeschlossen 1lst, bleibt
DUr dıe Annahme offen, dalß der Dichter Se1INeE hKettungstypen
Uus einem alteren, ın der eınen der anderen W eise miıt der
Commendatio verwandten griechischen (+ehetstexte 1ın Prosa
übernommen habe
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In der 'Tat verbürgt e1n anderes, qeibst prosalisches Stück

des Großen KEucholog1ions einwand{rel, daß mıt derjeniıgen des
Ü„bendländıschen Liturgiedenkmals sich berührende ypen-
reıhen eiınst 1ın Prosatexten griechischer ıturgıe weıt VOeI'-

breitet SCWESCH SeIN mMUusSSeN., Kıs ist 1es dıe zweıte s  D der
Zuerst O1“'AxohovuUia TOUY GTEOAVWLATOG, des Trauungsrituals.’

1E fÜr das Brautpaar en gyöttlichen egen gleich der
ihr unmıiıttelbar vorangehenden ersten unter ezugnahme aut
elInNe el diesem spezlellen Zusammenhang angepabter bıb-
lıscher, eZwW apokrypher ypen 422 und Kebekka,
„und alle Patrıarchen“ mıt iıhren Frauen, Joseph un Aseneth,
Moseg und Sephora, Joachım un Anna, Yacharıas un Kli-
aa hbeth werden als Beispiele VO  s ott gesegneter hegemeın-
schaft aufgeführt. Dann ber schlägt das Wege e1n,
dıie VO  b einer olchen streng sachgemäßen V erwertung der
eiılıgen (+eschichte weıt abführen, WwWeNnNn fortfährt Au
DUAQEOV QÜTOÜG, Küpıe 20 NL.OY, WC ÖLSWUAAEAS TOV N ®2 SV
In XLBWTO' ÖLAQULAAEOV QUTOUC, K’ Ozöc NL.OY, W ÖLEQÜAASAS
TOV [Iwvay SV IN XOLALC TOU XNTOUS ÖLAOUAGEOVY QÜTOUC, vOLE
E0C NLÖY, WS ÖLEWUAGEAS TOUC A YLOUS TOELS TmALÖAC S% TOULU TLPOC
KOTATEWLDAC QÜTOLE f  \  000G0V 00PAVOUEY. In einem uch "formal
stark q {s moöoglıc &A dıe ('ommendatıo erinnernden Gefüge
trıtt 1er neben .Jonas un die TEl ünglinge statt Danıel

Noe eine vierte Lieblingysgestalt der altesten christlichen
Kunst, Und WEeNN fast unmiıttelbar danach el Myy,-
LOVSEUGOV QOTOV, Kupıe E0C NLOY: (WC EUVNLÖVELTAC to0 EvÖy,
TO') 20 TOUL ‘H)U,.(Z, fühlt 111a  - sich unwillkürlie daran OC-
mahnt, WwW1e das Sterbegebe des estens wenı1gstens Henoch
un Ehas ıhrer wunderbaren KEntrückung wiıllen CHNS miıt
eınander verbindet: „Jnbera, Domine, anımam sermn LU sıcut
Iberastı Henoch el Elam de COMMUNL mMOrTe munNdı.“ Die alten
AuUuSs jüdischer Gebetsweıiıse ın un Kunst der jJungen
<ırche übergegangenen Kettungstypen sind da bereıts e]ıner
Art abgegriffener hturgischer Scheidemunze herabgesunken,

Eoyoloyıov TO EYO Rom 873 165 T: Venedig 18598 244
ÄYLASLOTAPLOV TO Meya Venedig 0S Nur 1ın dem letzteren
Drucke fehlen ın der ersten Typenreihe Joachım und Anna.

C
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dıe he1 ]edem passenden der unpassenden AAs Veer-
wendung Ainden kann.

Nerartigem gegenüber eruht un die hohe bedeutung
des Kanons der exorzistischen AxohovU La darauf, daß Gr deut-
1ıch durchblicken 1äßt, welcher noch cahr estıiımmten Sphäre
das Frosagebet angehorte, on dem sıch se1ın Dichter INSpI-
rleren 1e Dieser hat zweıfellos schon se1nNerseIts noch
keineswegs einen ausschließlichen poetischen Hılferuf für
Kranke, deren Leiden qals ırkung hoöllischer elster etrach-

eıntet wurde, praktısch für Irre, schaften vollen
Gesang 1ıst alg e1iNn Hıttigebet I  Z Krrettung AUS jeder elle
bıgen augenblicklichen AyAyKN gedacht, w1e€e enn noch 1n
QeINeTr endegiultigen hıturgıschen Verwendung den Tahz allge-
meınen Titel rag Kavovy L lapaxAnııxöc S  n TOY K uoL0y NLOV
Ir,c00y Ä 0LGT0y, £LC TV ÜTEDAyLAV 0E076x%0y, £SLC NL  /D  i Aowu.dtovuc,

Von bösenELC TOUC ‘"Arootöhove XAL SLC TAVTAC TOU “Aytovs.
Menschen ber en Betenden gebrachte Lieeiden sehen WIT 1ın
den angeführten rophen ebensogut als den FKFeuerbrand
schwerer Versuchungen berücksichtigt. An anderen Stellen
wiırd, W as den Betenden EZW. denjenıgen, für welchen das

erfolgt, ufs tieiste edrangt nd edrückt, q,{s XLVÖLVOG,
ÜALDLG, AGÜEVELG, AULLLO, einmal q IS e1INn drohender AÖLKOC ÜAyaAtoc
bezeıichnet, un dıe zweıte Strophe der Ode Schlıe AUS-

drücklich mıt der Bıtte Kettung o  S BAdABNS TAVTOLAC,
Was dieser weitestgehenden Igygemeinheit der Gebetsintention
gegenüber jedenfalls feststeht, ist, daß der Dichter orundsätz-
lich bel wesenhaft vorübergehender Natur voraussetzt, welche
das Kıngreiufen Gottes och In diesem Lieibesleben ZUL1

Guten wenden mOge. Diıie eılıgen allesamt werden aufge-
ruien, en Allgütigen esturmen: mOoge VOV TOV “OTETOV
WETASTPEVAL ELC Y apaV TOU XNACOVTOS’ KüloyNtöc 51 o  ÖC TWVYV

TATEOWV NLOV und der Herr selbst wırd angefieht: WETATPEUVOV
TOUTAL TO TmEVÜOC ZLC YO.00V ÖLNVELN. Zu beıden 'Latsachen hbıldet

1NUul ber den denkbar schroffsten Gegensatz, Wenn WIT
zweımal gyleichlauten 1 Zusammenhang mıt Kettungs-
Lypen die anderweıtıg nıe wlıeder anklıngende Bı  +  v  te eın
Wıederheraufführen EZW. Erretten AUS 000 und Vavatoc
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aut werden sahen. Diese vielmehr bestimmte (+ehets-
intention ste1gt unverkennbar AUS der Unterschicht VO Dichter
benuüutzten Prosagebetes au£. der dıe kKettungstypen aelhest ND
stammen. Dalß (+0 seınen Diener durch das TAauUuen der
Verwesung un dıe aCc des Todes hindurchführen mOYe,
wW1e C einst VT Ksau, kEzechlas ın selner Krankheıt,
Jonas AUS dem Bauche des Seeungeheuers, Danıel 1U der

Löwengrube, dıe TEl Jünglinge AUS dem FHFeueroftfen und dıe

A postelfürsten AUS em ((efängn1s gerettet hatte, darum hat
jenes alte Prosagebet gvefleht. Mit anderen Worten: ist;
en Sterbegebet N wW1e dıie Commendatıo ANIMAE,
deren litaneiartıgem: „Zabera sacut Ihberastı“ iın ıhm wort-
ıch das reımal och OIM Dichter beibehaltene: (WDC S00UGW

0  DOaL entsprochen haben scheirt.
Den Nachhall desselben der eınes nächst verwandten

orientalıschen Sterbegebetes dürfte bezeichnenderweıse spezl1e
auf agyptischem en eıne Stelle des VO  H Hyvernat ın
seıner Ausgabve koptischer Martyrerakten bekannt gyemachten

Hıer fAleht namlıch derMartyrıums des Kuseblos bedeuten.
Blutzeuge (a 31); bevor en euerto erleıdet,
nıcht mınder litanelartıg': OM ÜTÄ‘}C(DTFM ET 1AA0Y N

beEn O Murt- N T2pw N OM EKECOTEM EpOl MOOOY.-
OM E EFEM 10NA 11 NPOOHRTHC HEN M

ITMKYTOC EKE COTEM fip01 MOOOY. D} ETAUCWTEM EAANINÄ
11 mTpO HTHC en 191 AAKKOC NT NIMOY1 EKECOTEM

Epol MOOOY OY O02 NTEKNA2RMET EBOA En 17A1 FE9OMO?2

(„Fo1 Qqu1 entendu les tro1s enfants mıhleu de Ia fOur-
nalse de feu, entends-mol qUSS] aujourd’hu1. Toi Qu1 et
VeC le prophete ‚JJonas dans le ventre de 1a baleıne, entends-
MO1 auUsSS1 aujourd’ hul. 'To1 qul entendu le prophete Danıel,
quand 11 etaıt ans Ia fOsSse au  d lıons, entends - mol aUSS1
aujourd’hu1 et delivre-mol de feu ardent.“) Niıichts Jag
]a f{1r den V erfasser der en näher, qls be1 dem KEntwurf
eINes persönlichen Sterbegebetes seINES Helden sıch Al1:
bau und Inhalt des iıhm geläufigen allgemeınen hturgıschen
Sterbegebetes anzuschließen. Daß ber eın olches überhaupt
auch dem Orient se1t Alters nıicht Tem War, bezeugt alne
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W endung der VON Nau ın der alten Serie dieser Zeitschrı
I1 H8 edierten Amyhoesıs TEPL TWDV SV Za —_  V TATEPWV
des Anastasıos. In Nr dıeser Krzählungen (a

wırd naäamlıch bereıts als eıner Sterbelager ubhlıchen
Ssıtte der KHezıtation VO  s Psalm 118 gedacht, dıe 1mM Miıttal-
punkte noch der eutigen oriechischen ’AxohovYia TV uyop
00.Y0UYTWV steht Xal GTLYOAOYOUVTWV NL TOV ALOLLOV XAU@E
SGTLV Yoc SV TOLC Duyoppayoualv USW,

_ Darf ber einmal a ls feststehend gelten, daß In alter
eıt eiınNn den Tibera- Bıtten der (ommendatıo anımae formal
und inhaltlich entsprechendes oriechisches Sterbegebet 1
Orient, näaherhın 1ın Ägypten gebräuchlıc War, mu ß e&
c<echr entschıeden dıe rage auigeworien werden, ob nıcht SO
radezu jener lateimnısche Lext, weıt davon entfernt e]ıne boden-
ständıe abendländısche Erscheinung sein, dıie Übersetzung
e]ner 1ın Alexandreıa heimıschen griechischen / orlage darstellt
Was sehr ın diıeser KRıchtung ZU denken o1bt, ist; dıe ah-
schließende Bezugnahme auf dıe 'CThekla-Akten sIcut
beatıssımam T’heclam vırgmem et martyrem FIuam de rabus atro-
(1SSIMIS tormentıs lberastı, SIC IMberare dıiqgnerıs“ USW. DiIie
Blutzeugin ON konıum un legendarısche (Jefährtin des
V ölkerapostels 1st, abgesehen VON dieser einzıgen Stelle, der
romıschen Liturg1ie wesenhaft fremd geblieben. Keine 1Ge
kırche hat sich Je ıhr ZUV Te iın der KEwigen Stadt erhoben.
er In das Martyriınnenverzeichnis des Melkanons, noch
ın dıe Allerheiligenlhitanel hat ıhr Name Kıngang gyeIunden.
uch ıhre AUuS den alten Paulus-ÄA  en verselbständiegte Hte-
rarısche Legende scheıint 1ın Rom irühzeıtig nıchts qals eINEe
entschlıedene Ablehnung erfahren haben, deren Dol-
metscher Hıeronymus sıch macht.“ Dagegen hat S1@e 1n Agyp-
ten VO  am} jeher eıne hohe Verehrung KJENOSSCN, für welche schon

Von iıhr unterscheıden sınd Wwel unter sıch wıeder verschiedene
römısche Blutzeuginnen: ıne 26 März der Vıa Labıcana DC-

fe1erte und e 'T ’hekla des nach ihr benannten kleinen ypogaeums be1
2a010 {uor1 le INUTE,: Vgl arucchı UL des catacombes YoOoMAaINES.

Rom
De S ıllustrıbus „JT180.000v3 Panulı et recCliae et oLam bantızakı leonıs

fabulam anter anpocr yphas scrıpturas COMPULAMUS*“.
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die Häufgkeit bezeıchnend ıS, mıt der iıhr Name aut a& ypP-
tischen Grabinschriften e1InNer Verstorbenen getragen wird.‘
Mit dem Landesheıligen Menas steht S1e in ENDCT ultgeme-
schaft‘, und w1ıe e1n Iautes iıhrer Kınbeziehung ın dıe
KRettungstypenreihe des Sterbegebetes muß berühren, WEeNn

iıhr Biıld ın der Nekropole VONM el-Kharge zwıschen No8@ unN!
den Klugen Jungfrauen einerselts un dem Gott-Hirten un
dem A brahamsopfer andererseıts 418 Bestandteil elnes sepul-
kralen Freskenzyklus erscheılint.”

Die scheinbar der Annahme alexandrıinıschen Ursprungs
der christlichen Kunst un iıhrer altesten Bıldtypen wıder-
sprechende Commendatıo anımaAae stellt S 1 Zusammenhange
mıt iıhren orjentalischen Parallelen betrachtet, vielleicht nıchts
(Geringeres als cdıie g]Jänzendste Bestätigung jener Annahme dar.

1 Vgl Dı be1 eieDvre Recrueil des INSCYLYLLONS grecques-chretiennes
de ’ Egypte. Kairo 19307, 160, 11n ex nıcht wen1ıger a ls NeunN

gebucht sınd. W enn unter den eılıgen, deren Fürbitte für den otfen
koptische Grabinschriften vieliac lıtanelartıg anrufen, Thekla fehlt, und 1n
der groben Allerheiligenlitaneı der koptischen heotokıa (Römische Aus-
gabe S E») LLUFLr ıne gleichnamıge Schwester des ägyptischen AITA 1GI

ZUSamMMmMe mıt ıhrem Bruder angerufen wird, 1eg das der tast grund-
sätzlıchen Beschränkung der Martyrerreihen auf bodenständige Gestalten,
die hıer wıe dort Zı beobachten ist.

Vgl Wılpert RQs K 56—092,; Kaufmann Ikonographie der
Menas-Ampullen Kaiıro 19 139 un: Ihı:ie Menasstadt und. Aas
Nationalheutigtum der altehrzstlıichen Ägynter an der westalerandrınıschen Wüste
an Leipzıg Q10 120 über Darstellungen der Heiligen auf dem

nevers VOI Menaskrügen, bzw. Kaufmann ROs 192 E Ikonographie
Y6, Die Menasstadt G5 74 ber ıhr Kloster ın Decheöle und die dort

gefundene Marmorreplık des Kultbildes über der Menasgrult.
Vgl Kaufmann, Fan altchrıstlıches Pommpen in der Iybıischen Wäüste.

Maınz 40£;, Johann Georg Herzog Zı Sachsen, Streifzüge
Turch dıe Kirchen und Klöster Ägyntens. Leipzıg Berlin 19 44 bzw.
F aT. Abb 141.;; W ul{f, Altchristliche und byzantınısche Kunst 7
Dıie grundlegenden Materiaux seruvır l’archeologıe de !’ Egynpte chretienne
de 0CC sınd mır augenblicklıch nıcht zugänglıch.



Das koptische Tubenkreuz, eIne bısher unbekannte

thtung altcehristlicher Kreuze.

Mıt vier Abbildungen nach Orıginalen ıne1ıner Sammlung.

Von

Msgr Dr Kaufmann.
Als Uniıkum wıird as schöne, Fıgur vorgeführte

Bronzekreuz AUS Überägypten anzusprechen haben, welches
ich 1 ‚JJahre 19192 VAH Kaıro erwarbh. HKıs ist e1n Tragkreuz
AUS heller Kupferbronze Ol 42,5 OIM Hoöhe, 219 Breıte
und einem (z+ewıchte VON ko un (35 Unsre Abbildung
ze1gt ıIn e Basıs eINes koptischen Kırchenleuchters e1IN-
gestellt, da auf diese Art sıch aM bequemsten photo-
oraphieren und auftbewahren heß

Das OMn er angedunkelte un leicht patınıerte wert-
VO uCcC ist ÖN guter 'Technik un sauberer, ebenmäßiger
Arbeıt. KEıne zylındrische 1Immı1ssa VO  H 8><6,5 CIM TO
bıldet dıe Mıtte des (Üanzen. Vorn und uf der Kückseite
der Vıerung sıtzt, eın kräftiger ıng auf, der dıe kreisrunde,
tellerartıge, ZUC ufnahme VON Keliquien (oder andrer (Cime-
lıen, em Stemn, Goidglas dgl.) dıenende Vertiefung
SCANA 111e Beıspiele ahnlıcher Keliquienteller sınd e1IN optı-
sches Bronzekreuz des useums Kaıiro! SOWIE das TEeUzZES-
relıqular des alsers Justin 1 Schatze der Peterskirche.*
Die Stelle, die 1]er Arme Al das erwähnte Mıittelstück
ansetzen, verdeckt Je eın 1801 1er Reıhen abgedrehter Kıng

J.Strzygowski, Koptische Kunst. Vıenne 904 Nr. 4176 'Vaf.
Spuren des (+lasverschlusses sınd noch vorhanden.

Kaufmann, Handbuch der hrıstlıchen Archäotogie. Aufl 59
Fıg 225 Hıer wurde der KReliquienteller AUT Aufnahme einer Kreuz-
partıke VON aps Pius erneuert ; er hatte ursprünglıch dıe Form einer
reichbesetzten sılbervergoldeten Rıngkapsel.
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Von dıesen Ansätzen AUS erweıternVO  H— gyleichem Materılal.
sıch die Arme 7A1 reinen Tubeniorm,: indem SS VOI einem
Durchmesser VO  H W6nig über ın schon geschweıftem

E

D  n

Abh Bronzetragkreuz AUuS Oberäg  .  ypten
(In dıe Basıs eines koptischen Kırchenleuchters eingestellt.)

Bogen hıs auf eıne Kundung VO  u den AHachen Tubenrand
eingerechnet IN aNWAaCNsSeEN. Kreıisrunde, DaANZ leicht e
wolbte Scheıiben mıt vorspringendem Rand verschließen jeden
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einzelnen Tubentrichter. Aus der unteren Verschlußscheibe
wächst der lange proflierte Schaft hervor. Ihn trennt
ın tiefem Einschnitt e1INn kurzer Zylınder ÖOM hohlen Eıinsteck-
rohr, dessen charakteristischen 'Teıl wıederum e1Nn 1T eıner
Dreiviertelkugel aufsıtzender, ach hben gerichteter und ın
der üblhlichen W eise geschlossener ubenmun bıldet. Die
hlıchte Weıte der zylındrıschen Schaftöffnung betraägt 2

Zur Gliederung und Verzierung des TeUzZeESs dienen neben
verschıiedenen aufgesetzten kKelıefringen oppelte un mehr-
aC Kreıisrillen, dıe In bständen allen undflächen un
1ın konzentrischer Anordnung uch Al en ubenenden und
Iubenverschlüssen wıederkehren.

In die Unterseite der Querbalkentuben sınd Jje TEl kleine
Bronzeringe eingelotet. Von den Gehängen, dıe iıhnen be-
festigt N, 1eDen LUr Zzwel erhalten. Zur außersten Linken
eTDIIC INan eın oavales Bronzemedaıllon VON olatter Rück-
selte;: In se1Ne aufgebrochene, gyewoOlbte Stirnseite (zackiger
Rand) W ar ehedem e1IN Gegenstand (edler Stein, Berle?) e1IN-
gelassen. W ährend VO folgenden Anhängsel ur eın Ketten-
glie vorhanden 1st, ang innersten Kıng des Gegen-

och e1INn mMassıves, fast gleichschenkliges Kreuzchen
ÖOn (ohne dıe Öse) E CIM ohe seinem Kettenglied. EKs
ze1gt außerdem der Obere Tubenrand hbeıder Seıtenhalken
nahernd ın der Miıtte eine dunne Durchlochung, dıe sıch
ohersten Rande des Hauptarmes beıderseıts wiederholt, WO

rechts noch eın Kettenglied anhängt. Da Ikkeıne Kinye fest-
gyelotet Waren, hat 11allı 1er eıne V orrichtung ZUTr Befestigung
VO Ketten erblicken, deren Zweck M1ır unklar ist, In
der Miıtte des oberen Verschlußdiskus offnet sıch dann och
e1in kreisrundes weıtes Loch mıt Lotspuren, zweıftfellos
ZULC uiIinANnmMe eINes bekronenden Zuerstückes, W1e WIT ahn-
ıch auf dem Figur vorgeführten Bronzelämpchen sehen.

Findet Tragkreuz ın selner tadellosen rundplastı-
schen Ausführung und selnen Großenverhältnissen keın Gegen-
stuck 117 bhısher bekannt gewordenen koptischen und weıterhıin
orıentalıischen Kunstinventar, bhıetet andrerseıts das
erste charakteristische eispi_e e1INes bısher unbe-
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Kreu 7i ÜYy u der altchristlichen Kpoche. Kın 16

auf das bısher veroöffentlichte un mMIr SONST U Sammlungen
bekannte ater1a Von koptischenv rag- der Votivkrgügéri\

Abh Bronzelampe mi1t Tubenkreuz

erg1bt das YHehlen jeder Parallele.! Nur unter der enge jener
wınzıgen Meta]lkreu_zchep‚ dıie den mei4stenf koptischen

uch ın der %Iteren Plastik Ägyptens ba  und weiterhin des OrJjents ist
mIr, abgesehen VO  S einer - Votivsäule der ’ Menasstadt sSOW1e eıner Kategorlie
VOoO dem füniten, nach W altt dem üunften bıs sechsten Jahrhundert, Aall-

gehörenden Menasampullen (Fubenkreuz 1 Lorbeerkranz mıt Juwel) nıchts
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Fundstätten ALS C kommen, erscheıinen xemplare VOoNn
selten groberer ohe als NO C velche trotz ıhrer rohen
ac die Horm des Tubenkreuzes deutlich erkennen lassen.
Sıe wurden entweder übersehen der mıßverstanden.
Im oroßen Kaıirıner atalog bringt Strzygowski! ein1&€ Be1-
spıele dieser „eigenartıgen Kreuzchen mıt keulenförmigen
Knden“ und uch das Katalogwerk des Berliner Kaiser Hried-
riıch-Museums regıstriıert S1e (]S solche.“ Jetzt, WO 115er

oroßes ragkreuz vorliegt, wırd dıe Urform ıhres ypus {111-

verkennbar, selhst da, WO dıe Irompetenarme dieser kleinen
Devotionalien noch Zutaten
fahren (Zäpfchen der Spiıtzen
al den A rmen) %

AÄAus meılıner eigenen amm-
lung se]len 1er och weıtere Bel-
spiele des Iubenkreuzes angefügt.

Abb. Tubenkreuzchen AUS etall Dem Beschauer uUuNnsrtTer Abb Fıg
wırd bereıts das 111 AÄArme des

Bronzetragkreuzes ängende Kxemplar aufgefallen SeIN. 1Lhm ent-
sprechen dıe beıden Kıg vorgeführten Stücke; das e1INe (Ose
abgebrochen) m1(t 25 C das andre 2 Höhe, alle rel
haben ın der Mitte e]ıNe knopfartiıge Krhöhung, dıe vielleicht (Uf
dıe Keliquienkapsel des Urtypus zurüuückführt Die Fıo In
natürlicher TO abgebildete (zußform HRT Herstellung olcher
Stücke habe ich be]l eC Abäde gefunden. S1ıe erscheıint
MIr wertvoll für dıe Datierung, indem dıe Ikonographie des

bekannt, Was uUuNnserem T’yp nahekommt. Vegl. Kaufmann, Die Menasstadt,
Leipzıg 1910, Ba I: AT 6 Nr Ö, SOWI1E A AWulf: Itechristliche ıld-
werke. Berlın 909 486 LALX, Nr 397 Manche der ınnen vertieften
Kreuze koptischer Grabstelen erinnern jJedoch noch Al ıh

{ Strzygowskı A, . 304
Wul{ff Y S 200

Eın s  A tadelloses Kxemplar, das ohnedies dıe Katalogbezeichnungals „keulenförmig“ ausschlıeßt, bringt W ulff auf ALLV, Nr 949
Eıne Abart dieses Typus mıt Umwandlung der Rundung der Kreuzesarme
1Ns Sechseck scheınt eın schönes Goldpektoralkreuzchen des Briıtish Museum
ZUuU repräsentieren. Es wırd dem Jahrhundert zugeschrıeben, Abbildungbeı DNalton, Catalogue of early chrıstian antıquities , I1,ondon 1901,
pl 1V Nr. 25  ON
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ın VOI en TEl Kreuzchen ogravlierten Medaıillons qls ter-
mMINUS pOSt 4s aechste Jahrhunde nahelegt.

W eıtaus das besfe Gegenbeispiel ben bekannt YC-
machten Hauptvertreter dıeser attung ıefert ber das Fıg
wlıedergegebene unbenkreuz e1INes Bronzelämpchens meıner
ammlung. Der Lampenkorper ist VO bauchıgem Oval
und m1t Omn Griffansatz hıs ZU un der ın schmalem
Hals anslauftfenden Tülle 12,7 Die (+esamthohe betragt
12,9, dıie onhne Z KRing des Kıngusses Auft den Grift
aufgesetzt un hınten durch einen VoL der Rückseıjte des
Griffes aufstrebenden Stabh gesichert, erhebt sıch e1Nn Kreuz
VON reiner Tubenform eın leicht ach innen gebogener

*  N  dn

Abb Gußform A Herstellung kleiner Tubenkreuzchen.

Hauptarm m16ßt einschließlich des aufgesetzten /ierkopfes
0 C cdıie Breıte des Querbalkens betragt 3 Der urch-
1NesSsSer des kreisrunden Mundes jeder 'Tuba betragt 15
Die Lampe ruht auf spitzovalem, 5 heraustretendem Stand-
ring. Da spitzovale Standrınge dieser Art, uch ın der 'NVerra-
kottenkunst, nıcht NMAHT. em sechsten Jahrhunde vorkommen,
erg1bt sıch wıederum eın Zeitansatz.

Wırd Iso vorläuhng eınNne offene rage bleıben, obh INan

den neueingeführten Kreuztypus VO sogenannten „Justinla-
nischen‘“‘ ableiten darf, dessen Übertragung 1ns Rundplastische
somıt vorläge, Iannn andrerseıts mıt einıger Sicherheit füur
dıe Entstehung das aechste Jahrhundert festgelegt werden,
dem 9,1S bester Kepräsentant der Gattung auch Vor-

tragkreuz angehoren dürfti
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Katalog christlich-arabischer Handschriften in Jerusalem.
(Fortsetzung.)

3i 140 BIiT. VOTaU: nıchtgezählte. 80 16—20 Zin. 17 >< 111 Cc2. i3><9‚
Zstd yui; nach Bl fehlt e1ines. s starkes, braunes er miı1t Pressung. Schr
sechr klein; UÜberschriften rO  + Abs chr Sonntag VOT em Kreuzfeste F Sept. 1859
(Bl 138° bıs 31 Aug 18534 (Bl 138?) VO  - Bruder ılemon, HürI1, Mönch
CchNhuler des EKErloserklosters (be1 Saıdä).

„Das . Buch der theologischen Wissenschafit VO  en

dem vortreftlichen Lieehrer un vollkommenen T’heologen Kyr(10S)
Johannes audıus de Vertrieu , Bischof elNner
Stadt des Königsreichs Frankreich‘“ SCL Poitiers, 1702—1732|.

Der Auszug nthaält olgende moraltheologische „Leiule‘“:
12) üuber dıe ünden, mıt Abhandlungen 4°—34°);
13) ber dıe Pffiicht der Restitution mıt Abschnitten und
mehreren Abh (Bl 5°—88”); 14) ber dıe Simon1e, mıt

Abh (Bl 9°—096*); 15) ber das kırchliche Fflichtgebet
(Bl 96”—99*); 16) ber dıe kırc  ichen Zensuren, miıt

Abh (Bl 99° — Auf dem einen Vorsatzbl
aCNASCNHT. Sentenzen ber dıe Sündhaftigkeit des Menschen
un VDehnıtionen VO  — der Sunde Entnommen den Instatu-
HMOonNnes theologıcae IN USUIN SEMNATU, gedr. Fıctavıı 1708
noch oifters: vgl Hurter, Nomenclator IV 1113 Übersetzer
ist, Arutin, Antonıaner-Mönch; utograp der ber-
setzung des DaNzen erkes ın (odd. Vat 646—648.|

201 Bir. 17——  e Zln 16172 ><10 197 KD< Eb starkes, schwarzes
Leder mı1t Urnamentpressung. Schr klein, Ofters 1m Ductus wechselnd; Überschrif-
ten LO  Sr Abschr Oktober KG VO  e dem Priester Räfa  IS Keräiäma ALS Homs für en
Priıester 'Tumäa (Bl

asselbDe WwW1e
101 4O l Zln Zstd. BL e  —8 1- TI lose eingelegt;

VO letzten, Zerrıssenen Bl Z2UTr mehr der oberste eıl vorhanden. Luüucken nach Bl
1l,; 116 Viele Schmutzflecken EKb  Q eder; KRücken schadhaf Schr. klein. Der
opıst hat sehr oft (z Bl 36 41, 60P, W9 113b zweımal W.) ungefähr e1n
Drittel der eıte unbeschrieben gyelassen ZUL nachträglichen Kınfuügung VO UusStra-
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tionen, denen er noch d1e Überschriften vVorsetzt, „Bild des Barlaam, wıe
den Jöäsaf, den Sohn des KÖnıgs tauft“ 39  Biıld des S WwW1e er betet*“ Dıie Ulustrie-
119 elbst; ist unterbhlieben Seine Vorlage wohl dıe Bılder Abschr De-
zember 1737 11, Chr Kamadän 1150 (Bl

(Üeschichte VO Barlaam und J ö2sal. Text a 1Q
202 Bir. (412 numerjerte Textseliten). 4° 26-— 27 n 211/2><151/2;

Zstd sehr beschmutzt; dıie Hs lose 1m Eınbd. Die ersten Blr LL. die
auf 174 folgenden Bir sınd ausger1ıssen ; 172— 174 unbeschrieben. Ebd
schwarzes eder, schadhaft. Schr ücht1ig, ohne Okale; Überschriften 1OT.
schr. VO  e lem Oopten Tanus (u'°}"'h)r sohn des verstorbenen Kopten Jüsuf, F

Z W AL Ur (Anfang) 21 Maı 1840 hıs 29 Maı 18540 11, Chr (S J7 1749
IL VO 30 al hıs Samst. 26 November 18540 éawwäl 56 (S 183,

11L VO:  =} ers, Hand
B —189 undergeschichten (1} der selıgysten

uUungfrau. y nthält och den est des Wunders
„das under VON Johannes (einem Maurer r Zit des

Imalsers Konstantin) der eınen nutzhchen Lraum sah“.
QZanzZch wurden „ Wunder“ rzahlt un berichtet (bis 151),

sich och weıtere „ Wunder“ un gleichgeartete
„Krzählungen“ anschließen (S 151—182). Die Sammlung
ist (nach elner gelegentlichen Bemerkung 1mM Text) AUS dem
Griechischen und ZWAaLl 1ın sehr vulgärer Sprache übersetzt
‚d Y AUS Agaplos Landos, Apypaptwi\ev GWTNDLA. 1' ay-

”WAGLO NS ÜTEDAYLAG O2076x0L (Venedig 1671)]
IL 153— 382 Die Homiılıen Z Ul Ma  aus.-

Kvangelıum VO hl Johannes Chrysostomos, mıt Kın-
eıtung S 183—186) nd Fıihrist (S 186 — 192).

11L 383— 412 Verschiedene Väterhomilien
„Predigt und für dıe eele cschr nutzlıche Krzählung VO

eligen Zio0simas‘‘ ı1g8nNne, LXXVIIL 1680— 1700
„Krzählung VO  en dem selıgen Schuhmacher, der mıt se1ıner

(+emahlın zeıtlebens ın ]Jungfräuliıcher Ehe lebte‘ (S 386-—
388) Mimar VOMM hl ‚Johannes dem OlAmMUnN:! ber dıe
Verkündigung (S 388—397). NCIP CI‘°J U \  $\\ La

Predigt auf das WYest der Verkündigung (S 397-——408).
Inc \ 51 u Q‘ ANIA ANAS y AA A HE
J1 1 C I3 An l yls> Yl U"°)'=>' ALr Pre-
dıgt auf das est der (z+eburt (Christi), erf. ON dem Priester
‚Johannes (von Damaskus) unvollständig (S 8—41 unecht.
Inc { L  $'\\ SIC 39'.s9 z y} N
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61 x 31r (98 Textseiten). 40 Zln 2310 Z 16; Neueste KO-

pıe ın Ebd ır klein; Überschriften 106 Abschr. modern.

31 „nützlıche Erzählungen“ ber tugendhafte anner
und Frauen VO  un dem Bischotf Paulus ONM Monembasıa
(zu Beginn des Jahrh.), ubersetzt AUS em Griechischen
Fragment des Letzteren hrsg. VO  un M ((Üedeon ın Exuhn-
OLXOTLAY) l47wjf)uoa 1883-——4) 951 Vgl Ehrhard be1l
Krumbacher, (zeschichte der byzantın. Lat 196; eine
dere — HS:;, och nıcht beschrıeben, ın der orjental, Biıbl
In Beiıirut, 1m NsChLIU den „Garten“ des Gabriel Farhät|.

e  A 1 14) Blr (214 Textseiten). 40 19 Zln Z S<AT Kbd
appe, abgenutzt. CNT modern. Abschr. Ende des Jahrh

1Ge A„>.Uo}„s _/ „Buch der Unterredung XO H

arthago, 1 e1INe Disputation ber en Qoran nd das
Kvangeliıum zwıschen eınem (Qadı, eınem Mufti nd einem
Monc Der Vorrede (S 24) zufolge 1st der Verfasser der
bbe Ourkade (3 U>\)‚ Direktor der Schule St. L,ou18
1m (uartıier] SA 1n der Stadt Tunıs, un der Zweck
des erkes dıe Aufklärung der Moslimen ber dıe chrıistliche
keligıon 1M Rahmen (fingierter) Disputationen.

ext, 4—210; erselbe gliedert sıch ın 15 Konversa:-
tionen. Die erste findet STa zwischen eiınem Mufti un einer
Barmherzigen Schwester, welche die kranke HKrau desselben
phHegt, wobel S1e ur das Kvangelium nd das COChristentum

sprechen kommen und dıe chwester den Moslım ZU  —

naheren Instruktion Al eınen christlıchen OoNC weıst. In
der zweıten teılt der Mufti se1ıne Krfahrungen ber dıe
chrıistliche TEe un se1ne ındrücke be1 jener ersten Unter-
redung einem (Jädı mıt Die folgenden K gyeschehen zwıschen
dem Mutfti und dem ONC Mufti un: Qadı (miıt Berıicht-
erstattung des ersteren ber dıie ]Jeweils VOTaUSSECQDANGENEN

DiIienterredungen) un schließlich zwıschen en dreıjen.
TEe sich “Is  A, Muhammed un apoleon(!).

der 11 sınd die Nisputanten eın Sufı un der Onch,
WEeIicCc letzterer ın der uch och eınen sıebenjähriıgen
Knaben ZUL Diskussion beıizıeht, der miıt seılnen irappanten
Gegenfragen dıe Moslımen beschämt.
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Q4. Bir (179 Textseiten). 4° 16 Zıln. 201/2 ><15; 151/2><12. Neueste

Hs ın Halbleder gyeb SsSchr kleın, weiıt. Abschr. sehr Ne  $ „dAUuS einer sehr alten
Hs,“ ın Tarabulüs VO A() Dü’l-hi&&a 690 1291

Fortsetzung der Annalen des Kutych1os Sa‘1d ıbn Batrıq
VO  - Jahja ıbn as-Sa‘id 10 Jahja Yr  z Antıochien ‚ed
Cheıkho ın GSCO Scrıptores arabıcı. Terxtus Ser TER
DATS NOSterL0r, Beryti. 1909 E

40 Bir. wa Textseiten). 40 19 Zln 9 161/2>11. Zstd l10se
geheftet; Kucken Sınd VO  } der abwärts CIM er Bir abgerıssen.

Orıginalprotokoll der Synodalverhandlungen der
1m Oktober 1790 1 Krlöserkloster (bei Saldä) versammelten
isSChHNoOo{ie des melkıtıschen Patrıarchates VOL Antiıochlen
1ın 26 Sıtzungen S 1—70) miıt den eigenhändıgen Unter-
schrıften un Siegeln der anwesenden 1SCNHNOI1e der deren
Vertreter S {1)

KEdiert VO  S Charon Cyrille 1ın al-MasSrıq (1906) J30—953,
973—984, 28—1  9 421

470 Seıten 40 17—19 Zln 2<  5  ? LE, bezw. std. ur
erhalten. Eb  Q Lederhbd Schr. gewandt; Überschriften rO  S Abschr. 5LODeTr
1805 ın DBeıirut von Butrus, Sohn des Sulaımän Safl.

Die Te NVC) der ırchengewalt V O ermanOos
Adam, Maträn VO  s Haleb, vollendet J1 März 18504 1mM
Kloster Mar Mıha 11 az-Zu ın esruäan.

'Tıitel AA Aa an ]} S)L/.A LU „Büch
der Leuchte der kostbaren Liehren ZUr Krklärung der Gewalt
der Kirche“ ach der Vorrede (S 2—6 und dem 1Nr1ıs
S 8—15) der ext iın Abhandlungen

ber den Primalt (Auwöj) des Petrus und selner
Nachfolger, der 1sSsChoie VO Rom 16—117) miıt
12 Abschnitten Das W esen des Primates. Zeugnısse
der hl Schriften für en Primat. (Angebliche) offene
Wiıdersprüche, welche dıe Gegner mıt Berufung auf cdie
Schriuft ZUT ekämpfung des Primates des hl Petrus be]-
bringen 4) Übereinstimmung der T exte der Hl Schrift be-
züglıch des Vorrangs Petri D Der Primat Petri1i geht uch
AUS den Handlungen dieses oroßen postels ach der Hımmel-

seINESs gottlichen Meisters hervor. Kınıge Zeugn1isse
der eıligen Väter, welche bestatıgen, da der hl Petrus ach
KRKRom gyekommen ist, und dort se]ınen Sıtz S& hat,

ÖRIENS CHRISTIANUS. Neue Serie 21
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Die TEe des hl Gregor berehbenso se1nNe Nachfolger.
den Sınn der Bezeıchnung „ökumenischer Bischof“ (LJ—.°.‚«J\

und dıe übrıgen 1Ce. des romıschen Bischofs Der
2 3 Kanon des onzıls VO  a Chalzedon Dıieser Kanon be-
zieht sıch auf dıe rhebung e1INeEes Patrıarchen, 10) ist
e]Ne Definition eINes allygemeınen Konzils, L1) un ist nıcht
dem Primate des omı1ıschen Papstes entgegen. 12) Der
Glaube der afrıkanıschen Kırche bezüglich des Primates des

Papstes
11 her dıe (+ewalt der allygemeınen Konzılıen

117--258) mıt Abschnitten Die Tre des franzOsı1-
schen Klerus Dıe Definition des Konzıils VON Konstanti-
nope un ıhre Folgerungen. Beweıs, dalß das allgemeıine
Konzıil ber dem Papste steht. insofern dıe allgemeine Kırche
hne Z weıfel mehr ist a ls der aps D: daß das allge-
meıne Konzıl üuber dem Papste 1st, weıl ıunfehlbar ist,

B daß dıe (Zewalt des allg Konzils ber der (Gewalt des
Papstes ıst; auf rund der Art und Weıise, WwW1e dıe (zesetze
auf den allgemeınen Konzılıen gegeben werden. hlılefür
AUuS der Übung der Kırche der romiıischen Oberhirten ge1t
der eıt der Apostel bıs jetzt. hıefür AUS den kirch-
lichen W ürdegraden, die se1t dem ersten Jahrhundert hbeob-
achtet wurden. hiefür AUS dem Bekenntnisse der Päpste
qelbst Uure Annahme Beobachtung der (z+esetze des .  A ON-
7118 Unterlassung der Annulierung Abänderung der-
selben DB da dıe Päpste den allg Konzıliıen unterworfen
sind, da letztere schon Fäpste verurteılt abgesetzt en

10) hiefür AUS den Dehnnıitionen der allg Konzilıen, dıe
H1VON der allygemeiınen Kirche aNZENOMMEN wurden.

hıefür a) ‚US der Appellatıon VO Papste ZU. alle Kon-
zil, AUuS der iübereinstimmenden Te der hberuhmten
Liehrer. 12) KEınwände, ENOMMEN AUS der Hl Schriuft,
Antwort darauf. 13) Antwort auf den Eınwand der Gegner,
der siıch stutzt aut dıe dem Papste gegebene Benennung:
Lieiter der alle Kirche, Hırte, Bischof aup derselben.
14) auft Kınwände, welche AUS den Trteılen der allo Kon-
zılıen die Päpste hergeleıte Se1IN ollen 15} 1uf
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den Einw., der AaAUuSs der atsache abgeleitet ist, daß dıe allo
Konzilien VON den Päpsten einberufen bestätigt werden,

AUS dem Rechte der Päpste, denselben präsidıeren.
16) auf den Wınw., hergenommen NV{()  - der seıtens der
FPäpste geübten KEntbindung VO  un der Verpflichtung der Ge-
sefze der allo Konzılien. 17 auf den Kınw., hergenom-
1nenNn Von der Synode LMM-°—MIJ den W orten der romischen
Synode “ ber den Pontifkat des FPapstes ymmachus:
18) auf den KEınw., der siıch auf einıge Worte in papst-
liıchen Bullen KEnzykliken stutzt, 19) anı den KEınw.,
hergenommen VO Laterankonzil der vielmehr VO  5 der

des Papstes Lie0
11L Dıe abe der nfehlbarkeıt 1mM +lauben hbesteht

für die allgemeıne Kırche un nıcht für den aps aJlleın
(S 258—8318) miıt Abschnıitten KErklärung dıieser ' I'hese
un Kixierung ihres nhalts Die Entscheidungen der
Päpste sınd nıcht unfehlbar, wenn S1e nıcht VO  - der YZustim-
MUung Annahme der iırche begleitet SINd. Beweıls hiefür
AUS der alten Praxiıs der Kırche be1 Glaubensdefinitionen

Kınıge Fäapste sind VO rechten (+auben 1ın ıhren KEnt-
scheidungen abgewichen. Die allo Konzılien haben dıe
ntehlbarkeıt der Päpste nıcht anerkannt. Lösung VO  e}

Kınwürfen, die AUS den Zeugnissen ein1ıger Päpsteo
SINd. Antworten auf KEınwände, dıe den Zeugnissen latel-
nıscher Väter entnommen sınd Folgerungen AUuSs dieser
Abhandlung.

ber dıe bischoöfliche (+ewalt S 319—392) mit
Abschnıtten Die priıesterliche Gewalt In jedem Bıstum

mMu E1 Bischof SEIN. Die Gewalt, welche HT® die
bischoöfhliche Konsekration erteilt WITrd. Die alte kırch-
10 Praxıs bezüglich des bısehoflichen Hırtenamtes (dw S,)

Wahl un e1 der I1SCHOTIe nach den anones. Das
eCc der Metropoliten. Folgerungen, dıe sich AUuS dıiıesem
Rechte ergeben hinsıchtlie der außeren Kirchendisziplin.

Zeugn1sse der Päpste füur dıe Metropolitanrechte.
UÜber dıe kırc  ıchen Zensuren und Strafen

&:)L/_\?‚> ü) 93—444) mıt Abschnıitten Idıe
O17
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kırchlichen Strafen 1 allgemeınen (n Kragen (: Antworten).
DiIie KExkommunikationen (e;°— , Er U Das ırch-

1C er (E*’°! Hr Die Iırchliche Suspen-
S10 (54)) und deren Aufhebung andere Zensuren (6 Fr
Ü, Die Absetzung (LJ;“? Fr Die ırch-
lıche Unfähigkeıit H. dıe Dispens VO  - derselben (11 Fr

ber dıe alte Ü, eCcue€e Praxıs der Kirche bezüglich
der ppellatıon VO n]ıederen Riıchter ZU hoheren ın
Fragen Antworten.

Ar ber das W esen der Ablässe und dıe
Art ıhres ebrauches (VI VII 445-——470).

Dass. 1n (Jod. Monac. (AV 46 (—22 . Aumer S 89 f.
6! 204 Bir Z S11 Textseiten 40 Ziln 22 < 1517095 Zstd

gu erhalten. Eb  Q tarkes Leder miı1t Pressung. Schr. ein; Überschriften rO  +
Abschr. Jahr 1805,

pologıe des katholischen Glaubens dıe
Schismatiker VOLN (+e LlManoO Adam, Maträn N{  am Haleb,
erfaßt 18504 1M Kloster C f Mı  h  a l az-Züg 1n esruan.

1Le An I5 Y ASeaE ÖLA S D An u""°‘f‘“ La°)‘ —
„Buch der Darlegung der sicheren eweıse für dıe anrheı
des orthodoxen aubens“. ach der KEinleitung (2)—(7)

dem Fihrist 8)—(12) der Vext mıt Vorwort ber dıe
Gründe der Irennung der griechischen Kırche VO  - der TOMU-
schen (13)—((2 und Abhandlungen VLTE 1) Be-
gründung des auDens den Ausgang des eıstes VO

Vater und Sohn (mit Abschnıtten 1—88) Der Ziu-
stand der eele nach ıhrem Scheiden AUSs dem el A,

89—158). Geschichte des (Gregorios) Palamas seINe
häretischen Liehren (4 A©, 159—181). Diıie Verschieden-
heıten zwıschen der morgenländıschen ahbendländıschen
Kırche ezüglıc der hl akramente (8 A.,, 82—321),

bezüglıch der Krziehung un der Sıtten 5 A, 322—366).
Daran chheßt sıch och q,{S Schlußwort eıne Anleıtung ZUTLC

pra  ischen Betätigung des orthodoxen (+laubens un ber
dıe W eıse der Vermelidung der verbotenen (+emeinschaft mıt
den Häretikern un Schismatikern 367 —377).
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Dass. ın (Jod. Monac. 246 1—%96:; Aumer 821.
67 1 9() Bir o110 N Zln 7C ASs Von einigen Blättern

ist e1n Stück abgerıssen, VOT etfzten Bl mehr eın kleiner est vorhanden;
durchwegs stockfileckıeg. bd Neu starker, schwarzer Liederbd. miıt Pressung. Schr

geschrıeben; Überschriften O Autograph(®).
Die beiden vorausgenden Werke vereinigt unter dem g -

meınsamen Thtel ASLSY AB AAM.LAJ C)'.t”‘)".‘“
„Darlegung der sicheren ewelse fr dıe Wahr-

hHeit des orthodoxen aubens“ VON ermanOos dam
ın 'Teilen

15 7Qa „UÜber die (+ewalt der Kiırchen und das
Maß ihrer Ausdehnung“‘ mıt Kınleitung (Bl _.._3b) Fihrist
(Bl 4a  5°) Abhandlungen, identisch mıt

IL 0> 190®* Bhihrist (Bl 7B 60°); Vorrede un Ab-
handlungen (Bl 80 — ıdentisch mıiıt Der Blattrest
190 hat qls letzte Zieile och dıe Überschrift „Schlußwort
des Buches“.

154 BIF., dazu Vorsatzbir : unbeschrieb. Bir nde Yolıo
Nn 35 ><23 1/2‚ sehr out erhalten. starker, rotbrauner

Lederbd mi1t Ornamentpressung. Schr. eın, ‚.ber eutlic. Kapıtel- U: Seıten-
überschriften TO  D Ziur Hervorhebung der Disposition sınd dıe Anfangsworte der
Gliıeder innerhalb der Abschnitte rot2überstriohen. Abschr. ı 8;4 XTZ 1798 VOonNn JuUu-
hannä ıb Antün Gadbän AUS ale (BI 1289)

Große pologıe der katholischen Glaubenslehren
dıe Schismatıker verfaßt VO  a} (+ermanos Adam,

als och Priester War’', vollendet 1M eptember
(Bl

Yıtel C;‚_35L‘;‘.‘„„J \ f D/_\QMA?J)\‚‘Ü‘.J \ LV >L°.A5‘ „Darlegung
des auDens der hl Väter, Wiıderspruch den Irr-
ylauben der Schismatiker‘. Die Vorrede Bl 1° —2° in Ma-
qaämen abgefaßt, stimmt 1ın der ersten Hälfte wortlich übereın

Fihristmıt jener SEINES spateren ahnlıchen erkes ıIn 66  ).
BI 28.__ a Das Werk umftaßt TEl eıle miıt Je TEl „Unter-
suchungen“ und mehreren Abschnitten.

Q Untersuchung ber dıe Notwendigkeiıt des
Glaubens und uüber dıe Kırche (Bl 4°”-—18°). I)ie An
schnıtte ohandeln den Begriff des aubens un den der
Kirche, Zeugn1sse der nl Vater für dıe Notwendigkeıt der
Unterwerfung unter dıe romıschen ischo{ie und der (+2meın-
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schaft nıt ihnen, dıe romische Kırche als dıe alleın wahre
Kırche Christ] aut TUn ıhrer (Haubenskanon nıeder-
gelegten 1er Kennzeıichen, dıe Ursache des Schisma, dıe
Unmöglichkeıit der ewigen Errettung Selıgkeıt für dıe CN1IS-
matıker alle außerhalb der Kırche tehenden ach en
Zeugnıissen der hl Väter uüber das sıiıchtbare
Oberhaupt der Kırche (Bl 18*°—31”), behandelnd dıe Not-
wendigkemt eInes sichtbaren Oberhauptes, dıe Kbenbürtig-
keıt der Apostel mıt ıhm ın gewıssen Dingen un: den ber-
SGans e]ner 11UT beschränkten (Jewalt der Ampostel auf ihre
Nachfolger, dıe ischöfe, 1M Gegensatz Z u der vollkommnen
(xewalt des Petrus, dıe sıch auf seıne Nachfolger über-
Lrug‘; rklärung ÖN Mt } Joh 21 1  9 dıe atsach-
IC Ausübung des Prıimates durch Petrus. ber

Dden Prımalt der romıschen Kırche (Bl 31°  539° In
Abschn., erw]ıesen A dem Glauben der Konzıliıen VO I bıs

Konzıil und den ununterbrochenen Zeugnissen der 1rCch-
iıchen Geschichtsschreiber; Wiıderlegung der Eınwände der
Gegner.

über den Ausgang des (G}elistes
(BI 53”—73°) In Abschn dargeste bewıiesen pOosSIELV
AUuS der übereinstimmenden chrıft- Väterlehre, den Prin-
zıpıen der theologischen W ıssenschaft, negatıv ‚uUSs den 5 D-
sSurden Wolgerungen der schismatıischen TEe 1E den Verur-
teılungen derselben durch dıe allgemeınen Konzilıen; weıtere
Zeugnisse der oriechischen und lateinıschen Väter
uüber den Zustand der Seele ach iıhrem Scheıden Au

dem el (BL 38.  88”) 1n Abschn Beweıs für dıe
Kxıistenz eines heinıgungsortes AUuSsS dem Kulte der allgemeınen
Kırche, der Schrift und der Liehre sowohl der abend-
landıschen w1e der morgenländischen Väter; W ıderlegung
der gegenselıtigen Anschauungen der Schismatiker; Beweıs
für das besondere (xericht ach dem Tode ber
dıe 2res]ie des Gregorios Palamas (Bl 88° — 94°); dıe

Abschn enthalten (xeschichtliches ber denselben I dıe
Wiıderlegung se1INer 7We] Irrlehren SOWI1E der AUS ıhnen V’C=

sultierenden übrigen Häresien,  P
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111 AB über das Sakrament der an (Bl
94”  98”) mıiıt Abschn betreffend die Gültigkeit der Taufe
durch dreimalige Untertauchung der Besprengung der Be-

x1eBunNg, un dıe Verleumdung der romıschen Kırche Hure
dıe Schısmatıker bezüglıch des Sakramentes des rysams.

uüuber das Sakrament der KEucharistie (Bl 498
ın Abschn wI1ırd besprochen der eDTauUuCc des Ungesäuer-
ten Hrec OChristus un dıe Urkirche, die mıiıt en Kınsetzungs-
worten ge ]l bhest, sıch vollziehende Konsekratıion, dıe Krlaubtheıit
der Kommunıion unter eiıner (+estalt un cdıie Entbehrlich-
Ieıt derselben für dıe Kinder 3 U: Zurückweisung
der übrıgen Dinre, welche dıe Griechen dıe

dıeLateiıner falschlich erfinden (Bl 9°—128°?);
Abschn enthalten Beweıse für die Erlaubtheıit, Krsticktes
CSSCH, für das Alter des Samstagfastens, des Zolıbates der
Priester ın der TaNZCN Kırche überhaupt 0I in der lateiınıschen
Kırche 1M besonderen, ndlıch für die verpflichtende PEr
und Geltung des florentinıschen Konzıils a IS eines allgemeınen.

Schlußwort mıiıt Kınladung ZULC Rückkehr in dıe romısche
<ırche (Bl 128?°).

99 (als Nachtrag) Abschnitt 74 US der
Untersuchung des E1 (sic, obwohl AIl der bezeichneten
Stelle schon 32 Abschn steht) ber dıe Ablässe 5 dıe
Gewalt der Kırche, dieselben en lebenden verstorbenen
Gläubigen zuzuwenden.

6! 4 Bir. 40 A Zıln Ebd stark, SCHWATZeES er
mi1t Pressung. e1In, sehr sorgfältig; ALl an! che Bıbelstellen. Abs chr
19 Jahrh (dıe den Kolophon enthaltende Blattecke aut Bl. 40°% ıst; abgerıssen;
11U ein1ıge Buchstabenreste sınd sichtbar).

Vierzig redigten des Germanos Adam: Maträn on

ale
ach dem Fihrist (Bl 5” — 6°) U, der V orrede, welche
der Pflicht der Hırten der Kırche, dıe er OChrist1

unterrichten, un VO  H— der Verpflichtung dieser. jene horen,
Die redigten haben ZUI)handelt. der ext 020°

Gegenstand die Anhörung des Wortes Gottes, Glaube, Hoff-
u.,. 1€e dıe iıhnen entgegengesetzten Süunden, dıe

Sonntags- H: Festtagsheilgung, dıe relig10sen ıchten der
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Eltern ihre Kınder, die Arten der Nächstenliebe
iıhre Übertretungen, dıie Sinde ihre verschıedenen Arten

238 Blr “ A 18 DeZzwWw. ZIn 281 AT 161/2><101/2, eZwW
Zıstd ach BL E ıne Anzahl Bir BL 228, 237 U: CO sınd lose.,

d Schr außer 1 etzten eıl (V) tıef SChWAaTZ und deutlich. Abschr.
Va Autograph des (+2rmanos Adam eachte beso_nders seın Sıegel BL 1292%
miıt der Umschrift: (+ermanos Adam, atran Ön ale 888 3—1 AUS der
Umgebung desselben, 5 Anfang des 19 Jahr VO1 7We1 verschiedenen Händen

mmelband mı1ıt Aktenstucken us dem Pontifi-
kate des r+7ermanos dam

—201° Sammlung der A bschriften VON r]ıefen
und Hirtenschreiben des (+ermanos dam, Maträn ON

ale Hirtenbrief des Patrıarchen LTheodos10s8 Al dıe
er Von ale mı1t der Bestätigung der an des (z+er-

Adam, dat prı 1777 (Bl 3°) Hırtenbrief
des Letzteren A den K lerus und das romısch-katholische
olk ÖOnN ale Maı 1777 (Bi 4a b) An en <lerus
VO  - Haleb, Hımmelfahrt Christı 1747 (Bl B{°) An
den H  urı Michael, Ma 1T7 (BI 7°—8?) 5) An den
Priester Anton Sabbäg, Dezember 17 (Bl 8*—9?)

An a Jle Priester mi1t Bezıehung auf den vorigen rief,
Dez 477 (Bl 9?—10”). Instruktionsordre en

Vıkar, en Hüri Michael, Januar 1785 (Bl 10°  11°
Hıirtenbrief gelegentlich der Krhebung des Hürı Michael

Garbif Z ar (&S5)) Januar 1785 (Bl 11°”—12°)
9) ber dıe kırchlichen Gelübde, Krebruar 14779 (Bl
— 13°) 10) Verleihung des „Stemes“ (d 1 Sıegel-Ringes?)

Al den Vıkar, den Praester Anton, DIE 1778 (Bl
119 An den Klerus. das (zehalt der Priester betreffend, Maı
D  I> (Bl 13°—14°). 12) Verbot des Kartenspieles eld-
XEWINN, Oktoher 1783 (BI 14°  15°) 13) An den Vıkar
Michael bezüglich der Petition der Hrauen, dem griechıschen
(schismatischen) KRıtus iıhrer Männer folgen dürfen,
Maärz 1785 (Bl 15°  16°) 14) Festsetzung VON LTeılen der
Stolariıen {ur den 1Kar Junı 1786 (Bl 16°  17®) 15) An
die Uragomane un dıe unter dem Schutze {remder K ONSU-
Iate Stehenden (die Schutzgenossen), September 1780
(BI L7  18°) 16) Verbot der Zaubereı eg Sept. 1774
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(Bl 18°  21°) 17} ber Abstinenz und Abbruchfasten,

Sept KL (Bl 24  24”) acn chluß diıeses Schre1-
hbens sınd der Tııtel 5 Zei1len einNes angefangenen Schr.
durchstrichen ersterer uch unleserlich ‚emacht. BI 25ab
unbeschrieben. 18) L1 Oster-Statikon fr dıe 10Zzese ale
1mM ‚JJahre (seines Pontifkates), Kreıitag der Osterwoche
1749 (Bl 63  27 19) Oster-Statikon 1mM ahre, Kreıitg.
der Osterw. SÖ (Bl 200  29°) 20) Begleitschreiben ZU

ır St den Klerus, Donn der Osterw. 1779 (Bl 20R  30°)
21) Begleıtschr. Z 111 St Anl den Klerus, HFreiıtg., der
Osterw. 17/80 (Bl 0b  827 22) Oster-Statikon 1781 (Bl
r)a_34a) 23) Dass., Maärz 1789 (Bl 4a  36°) 24) Dass.
1783, Hest der Verkündigung (Bl 6a  38*) 29) Dass.
1784 (Bl 6&  40°) 26) Dass., 1785 Donntag des icht-
brüchigen, Maı (Bl 40”—42°”). An Michael Garbür,
Maträn der Dyrer In Haleb, 1/854 (BI 42°  44°) 28) Oster-
Statıkon 17806, Junı (Bl 4° — 46°) 29) An dıe Bewohner
des Häret (ın Haleb), prı VL (Bl 4.6°  47°)
30) Über den Aufentha remder Frauen In den ausern
der W elt- un Ordenspriester, 1757 (Bl 7*—48”).
31 Hıirtenschreiben mıt Festsetzung des MeßSlstipenrdiums auf
eınen halben Pıaster, Jul:ı 1756 (B] 48?  50*) 32) An
den Klerus, betreffend dıe Kinrichtung des Dienstes f die
VO der est Befallenen, ‚Julı 17856 (Bl Oa  51°)
33) Oster-Statikon 17/67, Maärz (Bl 51°  53°) 34) An
dıe Schutzgenossen, welche ıhren Brüdern bezüglıch der
ihrer Natıon auferlegten Lasten nıcht gleichgestellt SEe1N
wollen, März 1787 (Bl 3a  54°) 35) Hıirtenschreiben
mıt Beglückwünschung beım uihoren der Pest, Okt
1787 (Bl 43  55*) 36) Üher (pastorelle) Korrespondenz:
er H  urı muß alljährlıc wenıgstens eiınmal al se1INeN B
SC ber dıe Pastorationsverhältnisse sE1INEs Sprengels Be-
richt erstatten, November k 787 (Bl 5&  56°) 37) Ver-
bot der Handelsgeschäfte fr die Priester, Nov 1487
(Bl 68  57°) 39) Instruktion für Personen, welche ZUr

ur des Priestertums ausersehen werden. Sept 178
(Bl HST 59°) 38) Statikon An dıe oberen Stadtte1ile
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Augl Cl )L=»j\ ; dept 17857 (Bl 59° — 61°). 40) nstruk-
tıon ZUT WFeıjer der Sonntage un Festtage, über dıe Not-
wendigkeıt der Arbeıitsruhe, August 1759 (Bl 61°  63”)
41) An dıe nhaber von Privılegien und Hermans mıiıt elner
Mahnung ZUTr Kespektierung der V olkssıtten, A Februar
1789 (Bl 63°  65*) 42) An dıe Priester un dıe nhaber
VO  s Priviılegien und Hermans und das übrıge Volk, mıit der
Mahnung, (x+utes Zı tun, Almosen Zı geben, un die Un
gehorsamen VO  am} den hl Sakramenten fern halten, März
17859 (Bl 5a.  66°®) 43) Statikon für dıe Dragomane mıiıt.
der Mahnung, ıhre egıster richtig Zi führen, dept. 1789
(Bl 6*—68?*) 44) Kın ahnlıches, Derz 17859 (Bl 8a  69*)
45) Statikon den Klerus, 1790 (Bl 69°  70°) 46) Kr-
nennungsurkunde für en Vıkar Anton Sabbäg, 179
(BI 70°—71°). 47) Schreiben der Kongregatıon (propa-
gandae fidel) Athanasıos (Äauhar, Patrıarch der Gräko-
Melkıiten, Rom 1794 unterschrieben VO  — araına. Antonellı,
Präfekt der ONQT., U, Anton Zandatarı, (+eheimsekretär
(Bl (1°—72°). 48) Schreiben ers, Kongr. den Priester
Anton Sabbäg,, ar des Matran Germanos, Rom 17/94,
unterschrıieben VON denselben (Bl 2b  74°) 49) Hıirtenbrief
(des (+ermanos Adam) AUS Rom (ohne Datum, 48:  767)
50) Hirtenbrief den Klerus, AUS KHliorenz 1795 (Bi 6b  77”)
ö1) Statikon en lerus ON Haleb, AUS Messına Januar
1797 abend! Ara (Bl 17  79°) 52) Hirtenbriet den
Klerus, die Archonten un dıe gyesamte Herde o  ne ]£)atum,
Bl 79”—82°*),. 93) Statikon den Priester Stefanos (  FF  38  arbuü
AUS Messina (ohne Datum, BI 82*—83°”) 4) An en Te
Petrus Diılär, Lazarısten- Missionär 1ın ale Oktober 1799
(Bl 63°  85°) 55) Anweisung bezüglıch des vorıgen Brıiefes
füur den Vıkar Hü  F1 Sabbäg, Oktober 1799 (Bl 85°  86°)
55) Instruktion bezüglıch des (zwischen der rom1ıschen un
orıentalischen Kırche bestehenden) Unterschiedes In der Spen-
dung des Sakramentes der Firmung, 2:" März 1800 (Bl
86°”—91”; BL Q9®  93® unbeschrieben).

I1 4a  1.14.P Sammlung der Abschrıiften der en
ın der Angelegenheit des Bischofs Igna t108 (as-Sarrüf)
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Vv-O Beirut: „Dies dıe Abschrıift des Materiaals des Maträn
gnatıos v  — Beirut und der Kontroversen und Dispute ZW1-
schen ıhm un der Heıilıgkeit des Herrn Patriarchen Aga-
p10S und den übrıgen Bischofen CN der Aufhebung
des Ordens des genannten Maträn, SOWI1E des Konzils, welches
sel.etwegen 1mM Kloster Mar Mıhä il az-Zug ın Anwesenheıt
des Patrıarchen un der 1sSChHNOoI1ie stattfand C An:-
sprache de« A& dıe i1sSChoIie auıt der erwähnten Synode,

September 1797 (Bl 94° —100*%). Antwort der Bli-
schoöfe hiıerauf, Sept LO Unterschriften: Jüsuf, Maträn
VONN Homs. Basılıos, VOI Furzal, al-Bıgqa’a.
Benedictus, M VO  > 5 albel Agaplos, M VOL Dyäarrbekır.
Makarıos, V €)  — \A  & un des Landes (Bl Die
1SChHhOle gyaben ihre Zustimmung der VO vollzogenen
Aufhebung der VO J1onatıos neugegründeten schwester-
kongregatıion 1 Kloster @ Sım än (Ailau)! ävl»:-.ß;)\)-

Nachträgliche Zustimmungserklärung des Erzbischofs Par-
then10s VO  a} Sur (Bl Ziweıite Rede des die
isSscChoOoie (Bl HKr berichtet ber andere Diıffterenzen
mıiıt dem lonatıos, weıl dıeser den Diakon (+abriel Gadbän

dıe bestehenden Kanones hne vorausgehendes Novızıat
eingekleıdet un dessen Vermogen dem Kloster ar S1  man  A
gegeben hatte Synodalbeschlüsse der ischole ber die
ihnen MC September 1797 vorgelegten Materı:en
(Bl *— 10 a) In Sachen des (Aabriel Gadbän überläßt
der Ionatios d1esem SEeIN Vermögen un händıgt es VO

en Bischöfen seınem ar e1IN. b) In Sachen der chwester-
kongregatıion wIrd ach Darlegung der I:kanonıischen Gründe
ge1tens des bestimmt, dalß eıne Kongregation nıcht
gegründet werden darf. un dıe ın ar Sım an eingetretenen
onnen ıIn dıe schon bestehehende K des Krlosers 1ın X- Aywair
uübertfreten sollen. Im Kloster Mär Sim an anl eiNe allge-
meıne Schule gegründet werden unter der Oberleitung des
1) und dem Mitaufsichtsrecht des Bischofs Ionatios. Lietzterer
erklärt sıch mıt allem eiınverstanden. Dat eptember
179 Unterschriften derselben W1e ben be1 Nr U: Ö azu
des 'gna 108 Notiz des Sammlers (Bl 106°—107%): Die
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Bischofe begaben sıch Iın ihre Residenzen. Der gNatlos
aber m1ıßachtete die en der Synode un: kehrte sich nıcht
&x iıhre Beschlüsse Schreıben des Agaplıos die
ischöfe, dıe hbe1ı der Synode anwesend 9 ıIn dieser An
gelegenheıt (ohne Datum, 10 Antwort der
Bischöfe den (Bl Am Anfang steht der Name
des KErzbischofs Parthenios VO  —; S  ur mıt Dat ‚Junı
1798 Unterschriften: ]Jemens, On Gubail. Agapl1os,
M V{  - Dijarbekıir. Basılıos, Bischof Von Zahle USW

Makarıos. on nd der eılıgen an Bene-
dıctus, VOonNn aalbek Jüsuf SIC Athanasıos,
VL V{}  ur} Bosra S Allgemeıiınes Schreiben des 1E
hbetreffend die ufhebung der Kongregation des M Ionatıos
Saruf (S1C), eptember 1798 (Bl * —113°%). 10) T1e
des Agaplos Al en Jonatıos VOL Erla des Suspen-
sıonsdekretes, Juni 1798 (Bl 1  3*°—114°). 11) Duspen-
S10N (Absetzung) de gnatıos (ohne Datum, Bl 114
1:2) Antwort des Tonatıos den P Jun1 1798 (Bl
115°) Er erklärt dıe Absetzung fur unrecht AUSZESPLO-
chen und ungültig, da VO Apostolischen tuhle e1IN-
gyesetzt SR1.

Schriftstücke ın Sachen desLLL 162  5b
Maträn (+ermanos am &OD den maronıtıschen
Patrıarchen. ın Abschrıften Drei Antwortschreıiben des

A den (maronitischen) uUusu at-Tajjan, dat O Maärz
1801 11 Maärz 1801 Maärz 18061 (Bl2 Der
erf. verteidigt siıch KCDCN en Vorwurtf der ares1ıe Iın selnen
Schriften ınd heruft sıch €) uT dıe Autoritäat der ın JAteT-
nıscher und ıtahenıscher Sprache abgefalbten Werke der he-
ruhmtesten Liehrer, A US denen Gr geschöpft hat, (b) auf dıe
iübereinstimmende TE er isCho{ie un des KZanzZch <lerus
VO  e Frankreich, auf dıe franzosısche 5Synode 1682; auf en
angesehensten Gelehrten, den Bischof Bossuet mıt.
em persönliıch verkehrt hat, auf eınen andern iın Deutsch-
and und talıen beruhmten Tiehrer und dıe ON ıhm aufge-
suchten (Aelehrten ın KOom, Toskana, Neapel, ess1ına und
Malta (C) 1C wendet sich 1m besonderen XC  S den
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VO gemachten Vorhalt der Unkorrektheıit des (+allıka-
N1SMUS, wobel siıch auf frühere Konzılıen un ynoden
und die Praxıs der Päpste sStUutzt. Der Abschr. ist das

Diegel des untergesetzt. Hirtenbrief des (melkıtı-
schen) Agaplıos die i1sChoOoie nd den lerus SE1INES
Patriarchates, dat 1M Patriarchatssıtze er al-Muhallıs unı
1801 (Bl 2°— 123°%). Darın beklagt sıch uüber das Vor-
gehen sEINES maroniıtischen Amtsgenossen JA at-Taj)]an,
der 1n einem Hirtenschreiben VO+S: eıner ZzWe]l Jahre
erschıenenen, angeblich häretische un schismatisierende Irr-
tumer enthaltenden Replik des eınNne „DIie Stimme“

Derbetitelte Schrift elnNes Missionspriesters gyewarnt hatte
Agapıos nımmt seınen angegriffenen Bischof VON ale In

Schutz 94?  192 Polemische Abhandlung SC dıe
Maronıiten miıt Vorhalt ıhrer alten aresıie un: namentlich
jener des VON ihnen Als eiligen verehrten ‚JJohannes Maron.
verfaßt VO  a} dem Priester Sımeon Sabbäg, ONC ın er gl
uhallıs, Julı 1802 ın em Kloster Sr Mıha ıl ALı

Ziug (wahrscheinlich auf Veranlassung des a,1s egen-
st o SC  Q das orgehen des maronıtıschen P Bl12

(Offener T1e des Te Kobertus, Kapuziners un Hürt
ın Taräbulüs, mıt Vorhalt und Wiıderlegung se1iner
Irrtuümer bezüglich der kıirchlichen Autorität nd des papst-
ıchen Priımates, dat (Gebel I1nubnän - Oktober 1801 (Bl
*—13 In der Anrede wird der Adressat gyenannt
„Schüler Roms un nunmehr eines der Häupter der atho-
ischen Kırche“. 5) T1Ee des TrTe 1ın derselben Angelegen-
heıt Al den Agaplos (ohne Datum, 130 6) Ant-
wOort des ne Datum, BL — 138°). Dreı Briefe
des usu at-Tajjan AIl AL nachdem dieser ihm seıne
„Antworten auf dıe Stimme der Missionare“ andere
Schreıiben zugeschickt hatte (vgl. ben TEL dat März
1801, DQ März 1801 Brief hne Datum, Bl 138°—143°*).

Hirtenbrief des genannten maronıtıschen ın der An-
gelegenheı mıt (ohne Datum, J A30Z

Wiederholung der Antworten des ben unter LIL,
(BI — 151°). 10) Wiederholung des Hirtenbriefes des
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Agapıos ben unter ILL, (Bl 1°—152”). Bemerkung
des füur den Lieser, als Selbstrechtfertigung, Dr
1801 (Bl 15 12) T1e des Jüsuf at-Tajjan

A, achdem ersterer das Urteil des Te Händen
bekommen haft (ohne Datum, Bl 54”—155*). 15) TI1Ee
des EKmır . BaSır (ohne Datum, Bl 155°—155”).
14) Antwort des den Kmiıir Basiır, prı
(Bl 55°”—157°). 15) Polemische chrift elines „Missıionärs
des Orients“ (SO dıe Unterschrift) YESCNH die Werke un
Briıefe des mıt Wiıderlegung selner dıe Kırchengewalt
betreffenden Irrtümer, geschr. l. 18502 (Bl ”—165”).

682  7b Rechtswissenschaftliche Fragen.
„Abschrıften Von christlichen Kntscheidungen ber I’hesen,

welche dıe Wiıssenschaft des (+2@2w1ssens und dıe kırchlichen
(+esetze über verschıedene Materijen betreffen“, verf. VO  w} dem
Maträn (+ermanos dam (Bl 8* — 197”), e1inNn kırchenrecht-
Llicher Iraktat mıiıt „Kntscheidungen“ 1n KHKorm on Fragen
und Antworten miıt Anführung VON anones und Synodal-
beschlüssen meıst Ne eıt. ‚JJede rage ıst iın der GIN-
leıtenden Formel gestellt: „ Was SaSgch dıe Liehrer des ırch-
liıchen (oder christlichen) Gesetzes“, EZW. „Die JLiehrer des
(xewissens BT „Abschrıften ÖNn (24) Kntscheidungen
über verschiıedene bürgerliche (staatliche) Materijen“, ert.
VO  an demselben (Bl 197”—211”); analog WwW1e 1 V origen

„Abschriften einıger islamıschen Kntscheidungen uber GI'-

Der nıchtschiedene Materien“, unvollst. (Bl 211°—227°”).
genannte ert. ist, sıcher A analog w1e ın den Vor1-
DE miıt Anführung zanlreıcher HKrlasse islamıscher ehörden,
namentlich des Seih al-Islaäm Die letzte „Kntscheidung“

dıe Nummer
BL E Schreiben &. dıe Miıssıionäare Fla-

M1IN1US, Franzıkaner, Louıs, Lazarıst, und Gabriel, Ka
puzıner. Der nıcht gyenannte erft. ist Patrıarch, da dıe
mıt Namen aufgeführten Patrıarchen Bruüder nennt. Aus
der Kınleitung erfahren WIT : Die Adressaten hatten be1 Be-
oınnn der IDıferenzen zwıschen dem Agapıos und dem
Maträn J1 onatios as-Saruf eıne Schrift mıt dem 1tTe V ) 9A00
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„Stimme“ veroffentlicht nd Z W aAr auf V erlangen des ınden
und Orientierung den Jaufenden Streitiragen wünschenden
Patriarchen Michael Jene chrıft beruhe auf aischen NIOTL-
matıonen, weshalb der Schreiber den Adressaten en wahren
Sachverhalt arlegen WO Dann olg auyusführlicher Bericht
ber en Verlauf des Streitfalles, dıe gewechselten Schrift-
stüuücke un dıe beiderseıits gewählten aßnahmen, begınnend
m1 der VO Agaplos auf den September 179  / E1IN-

berufenen Synode 1111 Kloster ar ıha e Züg
71 70 () Blr 4.0 20 Zln 16><91/2. Eb  Q starker, schwarzer

ederbDbda miı1t Goldpressung. Schr modern. Die Zuıtate TO%t, Ahbhschr. Kaıro °} Julı
1852 VO  — em Dıakon Jüsuf Girgi Mazlüum. SC BL 216bb__92920° Wahrsage-
ormeln

Sammlung VO Schrıften des oyriechisch melkitischen
Patriarchen Maxımus 111 Mazlum

1) 1b Dıie Yragen uber die Irımtat und In-
karnatıon, welche E1 moslimıscher eologe der q} ZNar-
Universıtat Kaılro dem während SEe1N€S dortigen Aufent-
haltes vorlegte, un 30° dıe Antwort des darauf.
dat Dezember Vgl Charon, Hıstoıre des ALNT-
Ancalts Melkaıtes, LOomM 11 fase kKome, Parıs, Leipzig 1910

149 ZTL ED Historische Abhandlung uüber
den V orrang der oriechıschen ırche Orjent Dat Kpl

Maı 1844 Vgl Charon c& ITA£ d) 30®
58 Brief (nicht genannten) Patrıarchen uüuber den-
selben Gegenstand M1 Antworten auf Kragen, daft Kpl
(° Julı 1546 58  69? egen den Aberglauben,
dat Kpl August 18543 Lithographie ediert ebd 1843
80 SS Vgl Charon DE Nr 'zZ6”
n D ammlung vVvon Kontroversschrıiıften ZUL 1der-
legung der Irrtumer der Protestanten Hrsg VO  — Augustin

155 Antwort des (x+elehrtenFattal, Kaıro 1863 FA
‚Jesse (Plua) ASarraf ı111 Homs den Griechen UusSu 3S  113

Damaskus ber den AusSgang des (+e1istes VO Vater
und Sohn, erf aX1Iımus azlum 155° —— 184° Ab-
andlung über dA1e zwıschen Melkıten un rthodoxen be-
stehenden dogmatıschen Streitiragen mı1 dem 1Le Na

Jal >L;'„3)\j kasl!! „ Wıderlegung des Irreführenden und 'T’rOS-
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vung des Irrenden“. Ngl Charon DL Nr  S
Bl 1R199? T1e Anton (rauhar, Gegner des (Grie-

hen Satıla, dat Damaskus Januar 1835 1992092®
Abhandlung uüuber dıe Unaufloslichkeit der Eihe NIl 1der-
legung VO  e} Kınwänden, dat Damaskus Juh 1835
Vgl Charon eOd.; dat 18534 1er 10) —  68.
Übersetzung der Bekehrungsgeschichte des Juden Theophytos,
des Rabbiners ( 557) Aus der Kınleitung Ursprüng-
ıch VO  - dem Konvertiten selbst 180 russısch herausgegeben,
wurde das Buch 115 Griechische übertragen un dreımal g'-
druckt das eErste un Zzweıte mal 1834 Neapel be1 ‚Jo-
hannes G eOTQ10S m17 dem ıtel „ Vernichtung der hebräischen
elıg10n“ Trotz ceser dreimalıgen Drucklegung SCcC1 eiINn

xemplar achr selten ninden, weıl das Jüdısche eld elfrıg
das Buch au kautie C$s VO  P dem Angesıchte der KErde
vertilgen

Beigebunden dıe Druckausgabe VO ÄAR AL DA ( s s
\)°'>')D SR Bekanntmachune dıe geENAaNNT

wırd Beglaubigung der W ahrheıt VOIL Ausgang (scıl des HI eıstes
un Wiıderlegung des 1111 Schısma Verharrenden“ verf axXxımus
azlüm Z dıe Angriffe des schismatıschen Bıschofs Theoktistos
Halebh gedr auf Veranlassung des apostolischen Delevaten Kranco1s
Vıllardel KErzbischofs von Philıppi, Jerusalem (Lerra Santa) 158548 S0
{8 Vgl C'haron DL Nr 4C

u 159 Bir 4.U0 Zstd dıe unteren ußeren25 Ziln 14><81/9
en abgerıssen jedoch hne Verletzung des Textspiegels, Bl 1— 5 an 14-
1ı1er VOo etzten 1U noch eın kleiner esft vorhanden el Heckig, namentlıc

Schıdurch Verwiıschen der Tinte a appe M1 Lederüberzug, sehr schadhaft
außerst eın Von Bl b bıs 4b 1S% dıe Zählung der Kapitel us TOT geschrıeben,
der übrıge ext hne Unterbrechung und UÜbersichtlichkeit. Auf Bl 5 b 9 ogb 4
16% f3r dıe untere Hälfte, Bl 7(1. Yahız für nachzutragende Lilustrationen ireıgelassen,
Abschr 1076 1698 z Chr.) VO  } Ahmed ıbn Omar, dem Tzt des UuLtans.
Bbes a) der Weıise, der Pılger Ahmed Saljäf 1107 e1Nn Hürı mi1t 1L11-
leserliıchem Namen 11 C) der Hurı Butrus; der Name ist durchstrichen un Sar
überkleb (Bl S 7b DE 84 en Stempel miıt dem Namen Sulaımän; das
brıge nıcht leserlich Für dıe beıden Eınbd.-Decken sınd Blätterreste, miı1t
SsStucken AUS dem syrıschen Brevier ] oroßem Sertäa, verwendet.

L ıtel dAuuash[])|] yl Sl n E Al} G5 Buch der
mekkanıschen Nützlichkeiten nd der medıizınıschen
V ersuche 6C (Bl 1b AÄAus der Kınleitung (Bl 1b 1St als
V erfasser Z antnehmen Muhammed ıbn G1)jat a TB 1b
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In derselben arhaält se1nAhbdalläh 1b N:  3  e  mat-alläh USW

Lob der Sultan Muhammed-hän ıb Murrad-hän ıbn Salım-
han ıb Sulaiıman-hän ıb ‘UOtman. Nach dem Fihrıist (Bl
2a  3h) behandelt der ext Bl EB In Z7W el 'Teıilen
(„Grundlagen“) mi1t 4, eZW 5 Traktaten dıe theoretische
nd cdie praktische Medizın, Jje mıiıt mehreren Kapiteln nd
Abschnitten Dazu e1in achtrag 5i —— ÖOl ers.

158° 15 Nachschrı Auf dem an viele
kurzere (xlossen. meıst kurze Inhaltsangaben der Abschnitte,
türkısch, von verschıedenen dn 1u s1iehen kurze kKezepte,
türkısch VO  an der eINeEes der (+lossatoren. Bl 158?* SC-
nealogische Notizen.

33 Bir 40 17— 20 Zln 9 161115 Zstd miıt Bindfaden Zl

sammengeheftete agen Ü: B das letzte Bl Zzerrıssen un 108e beigelegt; den
en vielfach Z7errissen. kräftig. Die Überschriften In Zierleisten, beıdes

zıegelrot, der Text, uch e Halbverse, in doppelliniger Leisteneinfassung VO  } der-

selben arr Abschr 18

Medizinische und hygienische Regeln 1ın Versen
(mıt dem Metrum He 9y8); unvollst Auf jeder Seite

kleine Abschnitte
38 Bir. 40 Zln AD 1  2 Zatd vielfach fleckig;

ALl vıelen Stellen hat die Yinte durchgeschlagen. Eb  Q appe, wWar einmal mı1t
düunnem er uüberzogen. Schr. ein, kräftig. Diıe Anfänge euer Abschnitte der
Hinweise darauf 10 Abschr ona (Gumäd  a E1 1124 WL B Chr.)

Gesundheıitslehre, vertaßt VO  S <  < ıbn ‘Abdalläh
al-Isra’ilı (Jude) al-Qarta&i (von Karthago), {r den Sultan
1-Malık al- Afdal, ohn des Sultans Salah ad-Din UusSu ıb
Ajub

1° _ 5Q82 FKortlaufender 'TLext mıt eıngangs eingefügtem
Kihrist ıIn Abschnitten. aufig werden Aussprüche VOo  (}

(+alenus zıt1ert.
E Bir Halb- Hi Ganzzeılen, RSN Zatd Anfang

e  9 sehr beschmutzt. Eb  Q mıit, er uberzogene appe; abgenutzt U, schadhaft.
Schr. etwas verblaßt, vokalısıert ; Interpunktion, dıie Ste wiederkehrende KFormel

An yrl AA365 Ö\AASSJ\ z;).„“„l 35 \a 15 U, der Schluß teils rot,
teıls >  orun  ° Abschr Jahrh

HRoman 1ın Versen; Anfang (aUS dem Schlußlß-
vermerk): 6N} z';öC  ))M)\)\ o é>\.)»£—o“ ..  . (U\-g-’)

67 Bir. Zln 291/2 ><141/2; 1A5< mi1t sehr breitem
Außenrand. Zstd lose 11n Ebd. Am nfang fehlen mehrere Blr Papıer Al den

22ÖRIENS ÜHRISTIANUS, Neue Serie
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unteren Kcken stockfleckıg 23 37 braun, Bl 31 30 3 4 () lıla,
sSchı sehr leın In sind45 ockergelb dıe ubrıgen Blı weiß bd Pappe

Stichworte Satzanfänge 111 buntem Wechsel m1 roteı blauer, OFUunNner, gelber, uf
183 23 28 16 weißer Tınte veschrieben Am RHRande eıuls arab e11s turk Glossen
Abschı on A 1139 H 1726 11 Chr 93. 149 7 Muharram, 92): nach

Vorlage, dıe vollendet wurde Miıtta letzt Saw wal 1094 1652 Chr X Ol

N des 18 Jahrh

LA Sammlung Ön Stücken der Hadıt-
Interatur est 1Nes ersten Abschnittes (Bl E un 6111

Abschnitt (Bl 1° 5l ON ahädıt ber An ıbn T3al
sıch CIn Abschn 11% solchen ıı Der Ihn ‘Abbaäs Al

schließt (Bl 5°—6°) ahadıt ber dıe V orzüge der
üne VO  } 2A5 Q ls Qarı, vert. Mıitte Ramadän 1010 1601

Chrt., 6° — 9*); über dıe Eltern des Fropheten (Bl
9” — 14”)

11 15 OR M i ( “‚' LRAÖ3/O Al des Muhammed n | Wiru-
7E  >  bäadı  >

111 19?  Q9P Q)E-Uß“j ey<h) U AD R U er dıe
€es VON 152 Nugaım (vg] Brockelmann, (zesch der
arab LAat 1 AUS Schriften des a l1al (ad din)
Su]jütı (vg] ebd 1453) Agypten 50 11 Chr.)

Bl 3 3‚ß J.A>. 59} Al (über den Rıesen Og)
Von &% Su]jütı (vgl eOd. 151 Nr 158)

26?  40°)L‚J.J\ 5l C 35 (Iradıtionensammlung
VON +a 151 Q (1 d  1 -Samanuüud1 dem Schihiten (vgl OD  D

305)
46?* He UÜberschrıi und LTıtel) Abhand

ung über en Vorrang des Monats Kagab über das Fasten
un das

11 49 IS (ohne Überschrift Tiıtel) Abhandlung
üuber dıe Wissenschaften der Araber Phonetik rammatiıik
Stilistik Poesıe Kallıgraphie; Jurıstische Terminologie Koran-
wıssenschafit Sprache Stil ytmık des Korans, vollendet
(VveLT.) c& Rab 1083 [ 1679 Chr.) Istambü
‘Omar 1Dn Sultan Sulaimäan (Bl 67°*)

2 110 Bir O10 + ca Ziln 20 >I Zstd
Ebd losgelöst dıe ersten 1 Bir u das etzte Rl Yanz lose der beschädigte Rand
vielfach uberklebt, vielfach beschmutzt,. Eb Pappe, stark abgenützt. CT 111

der Kinleitung klein, ungleichmäßbig, vokalısıert; 1111 ext yroß weıt, Yanz
vokalisiert. Überschriften TOC. Abschr. 19 abi  D 18549 11, Chr.)
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ıwan des \  e12 ı1ıbn al-Wärld: S In der Kıinleitung

ext 192  1106?des Kopisten 1b
14 Bir (289 Textseiten.) 4O 19 n C e bd

Leder, ausgebessert, ScChrTr klein, sehr wenig vokalısıiert. Abschr. Aprıl OE
. Chr

Diwan degs (x+abrıel Farhät (als maroniıtischer Krz-
bischof on ale 1725 — 17382 unter dem Namen (7ermanos
eKannt).,

Hrsg. Sa  ea  1  d Sartüni: Beirüt 18594 J Aufl 80 N XENV N

51  ] Vgl Brockelmann 17 ({eschichte der christlichen 1te-
yaturen Aes (Orieuts. Jupz 1907 (3 un Baumstark, Die
chrıstlichen Lateraturen des Orzents. Lıpz 1911 35,

Blr 40 16 Ziln. 22 ><15; 195><310 Zsatd alle Bir lose, Anfang
nd Schluß ehlen AÄAm Rand Aurch Feuchtigkeit beschädigt und feckig. Eb  Q schr
schadhaf{ft; d1e miıt schwarzem Leder üuberzogene appe zusammengeklebt AaUS

alten ss.-Blättern, deren zerrissene Xtucke noch beiliegen. hr ungleichmäßig,
verblaßt, wenıg vokalisıert; Überschriften LO Abschr Jahrh. Notiız

auf en Eınbd.-Resten lle Rıvente Mon DL Giorg10 NLaestro dı lıng arab
ın Nazarete. S Uasa.

ragmen AUS dem vorigen,
18 7in238 BIir (423 Textseıten.) 4° 2002 18,0; 18><12,9. Zeatd

modernster Band SCNT. moderne Kursive., UÜberschriften und Zählworte rO%,
Abschr 896

ua L_JLA$ „Duüch des Gartens“, ert. vVvon (+abriel
(10n) Farhaäat, aronıt 1n ale

ach der Kıinleitung 1—4, der L Oxt 4—42]1, worauf
ein Inhaltsverzeichnis 491A903 Das umfangreıiche Werk
\ wovon uch eine noch nıcht beschriebene Hs des
ıIn (3+r.-KFolio 1n der orjentalischen Bibliothek der Jesuiten
In Beirüt| ist eine ın Vulgärarabisch abgefaßte amm-
lung erbaulıcher Krzählungen und Denksprüche, die en
Apophthegmata Patrum und ahnlıchen monastischen Schriften
entnommen un 1n apıteln mıt 40, EeZW. 0 Abschnıtten
ach Materijen geordne SINd. Im Kap (AUIRAU y Y} ,

4—2 bıldet Jje e1ıne Reihe 041 „Geschichten“ e1Ne hısto-
rısche Ulustration ZUu folgenden T’hemen: Klerus, Kirchen un
Tempel, Ehrfurcht VOL em Allerheiligsten, Lugend, Barm-
herzigkeı und Almosen, Gebet, FWFasten, Lanuebe, Jungfräulich-
keıt. Demut, Gehorsam, Reden un Stillschweigen, Sünde,
Essen nd Irınken, Unzucht, Raub und Diebstahl, :1ochmut,

02
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Zauberel, Gericht, Büßer, Mönche., Einsiedler, Schüler, Ver-
suchte, Geduld, Hunger nd Durst, W eın, Nachtwachen,
Heimsuchungen, Krankheiten und Leıden u Z dıe Verstor-
benen, Wunder und Zieichen, 1mM gaNnzeh Krzählungen.
Das 11 Kap (A‚J„n.xl \ Sln Bla 3) bringt kurze Dieta uüber
Mönchtum, Armut, Abtotung, Geduld, über die einzeinen
ugenden, den amp mıiıt dem Satan uUuSW.

156 Blr E Textseiten.) 4O 0006 Zln 21 ><15; Ca Zstd
manchmal beschmutzt Eb  Q Pappdeckel; nıcht mehr fest, ungenüugen ausgebessert,
Schr. e1in, wen1ıg vokalısiıert; die Überschriften rot; der Textspijegel mit rTOLEeTr
Liniıe eingefaßt. Abschr 15

D  1Wn des 1kKko0olaus as-Sa’1g (verf. 1710—1756).
Hrsg ın Aufl. Beıirut 1859 — 1890 80 30() ber en

V (lebte 1692—-1756) vgl <Oo  — ın al-Masrıq N4 (1905) S GE
und 2Ce 1n Echos d’ OrientX 1 (1908) (1—7(6, 1522161

Von bıs 1434 14 160—241, annn 9542979 hat
der Kopiıst zwıschen dıe einzelnen rophen un Versgruppen
mıt roter Tinte umrahmt, Jje iıne e1ıle VO  am eiInem fort-
laufenden 'Text orammatikalischer Kegeln eingefügt.

w 60 Blr (130 Textseiten.) 40 19 21><145% Zstd nıcht
fest 1 Ebd.; Anfang Schluß fehlen, 1e] beschmutzt ED  Q SscChwAarzes er
mıiıt Pressung uüber tarker appe, sehr schadhaft Schr. kräftıg, N1C. SaANZ gleich-
mäßig, SCHWATZ Y rOC, weniıig vokalısıert. Abschr eErste Hälfte des Jahrh

Fragment eınes toichos, namlıch est des 'Tones
(S 1—20), A Z 'Ton (S 21—128). Kanon auf Ostern VO

hl ‚JJohannes VON Damaskus, unvollst. (S mıiıt zahl-
reichen V arıanten gegenüber dem gedruckten ext des Okt

156 Blr O110. Kolumnen mıt 7€ 3Ö, später ca 30 Zln 341/2><20;
EKb  Q starker, schwarzer Lederbd. mıiıt Pressung. Schr. bis Bl 140P

klem, schwarz rot; ÖO Bl 140P anderer kräftig, SChWAaTZz u. vlolett;
ungleichmäßig, Abschr. a) Jahrh Maı 1881

Synaxarıon des ganzen oriechischen KirchenJahres.
Bir. (18 Textseıuten.) Gr. 4O 18 Zln 282019° Zstd

modernster and ın Halbleinwand Neueste opı1e S (Dod. SEP. 535 441
bıs 450 1n ogrolber Kursıive,

Lob der Makkabäer Ol Gregor eın Theologen.
85, 150 Blr (300 Textseiten.) 80 2() Zln 20>13: Yalız

moderne Hs ın Halbleinwandhbhd. Schr. modern; rote Überschriften. Abschr.
1900

ammlung VON Väterhomilien für dıe ONN- nd 68Sf=
Lage, ZU oroßten Teıl Kopıen der Hs Ks entsprechen
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sıch 982 Nr der Hs S Nr der Hs
3  7: Ü : 8::5:10:6:9°% 7:11: 85712 91 13:0410: 167115  /

13 T3 Z  9 1 n
19 93 AA 23 31 N
”6 : 98° 097412 DE  A 30) 289 287 Mimar
VO hl eodulos über den ınter dıe Räuber G(efallenen,

Fastensonntag. Ine Q\ J9 Q\ 83:>.\
QL5\}.J\ CM y S1) Y299 VO hl JJohannes

hrys ST über das geheimnısvolle A bendmahl und dıe
Fußwaschung, ogroßen Donnerstag. Vgl Graf{, ArYda-
ısche Chrysostomoshomilen, Tübinger Quartalschrift 1T910.,

187—195, 1Dı20 92) UDE 298 VO hl Kphrem
dem Syrer uüber dıe Leıden des Herrn, orobßen Freıtag.
Inc EK Yaß u —bls.ls L.)‘ I gluslo A

g—— n 999 {f. FKihrist
ammelband von ragmenten verschıedenen FKFormates und Inhaltes Vom

Ebd noch e1n kleiner est Pappendeckels vorhanden Abschr 18 Jahrh

153 1— 15 80 Zln 121/2><7 1ederschr 11 dıe eNnd&* des

71L (Der Schreıber nımm?t das Jahr 1791 Z KExempel) Nı
VO  - anderer a IS U,

Bl 1& @ Arabiısch-italıenısches okabular (la
L.5$;}'95 &; die ıtalienischen orter ALrabıscher Umschrift

WE7b unbeschrieben.
88.__ 1 3a Astronomisch-Metoreologisches.
13” el der priesterlichen eıdung. Bl v4®

(+ebet eım Kıntrıtt dıie Kxerzıtilen. 1ADE 5b
fr JENG, dıe AUS den Kxerzıtien kommen

11 Bl 16—23 8° Nıederschr (1n SChWATZ und rot)
16° ÖI aDellen ıber egınn und Dauer der ages-

7e1Len Laufe des Jahres, mM1 Termmangabe für andwıiırt-
schaftliche Arbeıten und das einfallende W etter

111 Bl 3A5 80 Niederschr 19

94 98 3 @  34° sodann VO  — anderer 95
P 30° 34?® 34 Arabisches okabular Das

Übrige ınbeschrıieben
LV Bl 6—3 47 50 Kormat 19 unbeschri:eben Nur auf Bl 4.7“

sechs Verse (19 Jahrh.)
40— 46 WFormat 1929 Abschr
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Kurze Lobgedichte uf Marıa (é\)wo _p8)Nach dem Metrum

V1 Bl 51— 60 80 161/2><111/2; a E Dıe Blr sınd verbunden ; richtige
Ordnung: Bl 51 60, ann Luücke, 2— Anfang und 4N fehlen Abschr.
B: 1800

ragmen e]lner Krwıderung eINEeS Chrıisten uf 'Thesen und
Kınwände einNes Moslım ber (orän Kvangelıum, Muham-
med, Paraklet OChristus (mıt Anlehnung dıe Disputation
des Katholikos Iimotheus mıt em Chalıfen al-Mahdı, al1as
des Abuü Qurra mıt al-Ma’mün).

NI Bl 61—64 Format Bl —— 632 unbeschrijeben. Abschr.
Jahrh

Bl 63  64 der A YPUTVLG, griechisch ın rab
Umechriäft

111 Bl 65—68 B 1612 ><111 ; 125< Abschr 158

ragmen einer pädagogisch-aszetischen Schrift. 65°
kKest eINes ersten 'Teıles om Abschnitt Bl 65 AB
„Wıe tadelt der Krzieher (AzJ1) seınen Sohn?“ mıt Zatat
ALLSe Basılios. 67? Abschnitt ber den Kmpfang der
Kucharıstie, mıt Kommuniongebeten; unvollst.

Bl 69— 88 ohne and. Abschr se eng) 1800

6b  87® T1e des Kardinals Salärinus ın achen des
Maträn’s |Gabriel| der Griechen VO  e Philadelphia, geschrıeben
$ 1700, 1ns Arabısche ubersetzt 1790

BL 89 —99 80 1612 < 107 111/2><61/2. Abschr Jahrh

892  (Dragmen elines Lehrhbuches der og1
18 Abschnitt VO Kap über dıe syllog1istischen F-

&UTFEN. 032 Kap A>.y u»=L‚JJ mıt
schnıtten. ach Schluß derselben 95 ‚„‚verfaßt 5411 Ver-
langen ın der AA 1766 1 Monat ADn
BI Y 6 unbeschrieben. 97ab Rest, elınes Abschn 07
unten Abschn 98 Abschn&*  AAx 1

\f/.i9 09*?* SIC Kap A‚.k)‚«„.!\ Lal  D mıt
schn., VO Abschn och der Anfang auf 99b

19929 ; a87 89 Bir. (178 numerilerte Textseiten.) 40 3
18 Zstd AUuS dem bd gelöst, 23881 an stark fleckıg. Y d sehr

schadhafte appe (z Aa UuS nıcht alten Hss.), diıe wohl vuher miıt er überzogen
Schr ungleichmäßig; 1n einıge KRubra Absehr. VO  — April 1799 (n

Tagen) VO dem Priester Mihä il us em Flecken LA336  Mitteilungen.  Kurze Lobgedichte auf Maria (é""° s) nach dem Metrum  VI. Bl. 51—60. 8°. 16'/2><11V2; ca. 12>7. Die Blr. sind verbunden; richtige  Ordnung: Bl. 51. 60, dann Lücke, 52—59.  Anfang und Ende fehlen,  Abschr.  ca, 1800.  Fragment einer Erwiderung eines Christen auf Thesen und  Einwände eines Moslim über Qorän u. Evangelium, Muham-  med, Paraklet u Christus (mit Anlehnung an die Disputation  des Katholikos Timotheus mit dem Chalifen al-Mahdi, alias  des Abü Qurra mit al-Ma’mün).  VII. Bl. 61—64. Format:  16><10.  Bl.  61*—63? unbeschrieben.  Abschr.  19. Jahrh.  Bl. 63°—64* Gebet der dypurvia, griechisch in arab.  Umschrift.  VE Bl. 65—68, 8° 161/2><11'/2; 12><7. Abschr. 18. Jahrh,  Fragment einer pädagogisch-aszetischen Schrift.  Bl. 65°  Rest eines ersten Teiles vom 7. Abschnitt.  BL 65°  2. I  „Wie tadelt der Erzieher (w&,.JI) seinen Sohn?“ mit Zitat  aus. Basilios. Bl. 67°: 8. Abschnitt: Über den Empfang der  Eucharistie, mit Kommuniongebeten; unvollst.  IX. Bl. 69—88. 17><11 ohne Rand. Abschr. (sehr eng) ca. 1800.  Bl. 69°—87* Brief des Kardinals Sälärinüs ın Sachen des  Maträn’s [Gabriel] der Griechen von Philadelphia, geschrieben  i. J. 1700, ins Arabische übersetzt 1790.  X, BL 89—99. 8% ca. 161/2<101/2; 1110 <61/2. Abschr, 18. Jahrh,  Bl. 89*—92*;  Fragment eines Lehrbuches der Logik.  4. bis 8. Abschnitt vom 1. Kap. über die syllogistischen Fi-  guren. BL 93% 2 Kapı JJa Aa E E mp 4 Ab  schnitten.  Nach Schluß derselben Bl. 95”: „verfaßt auf Ver-  langen in der Stadt ‘“Akkä i J. 1766 im. Monat April“.  Bl. 96 unbeschrieben. Bl, 97** Rest eines 3. Abschn. Bl. 97”  unten:  4. Abschn.:  Bl.  98*:  5. Abschn.  AyaRll Jl .  A Aßl! &s 3, Bl 99% 2. (8ie) Kap: Aub &ll LLasll 3 mit  3 Abschn., vom 2. Abschn. noch der Anfang auf Bl. 99*.  19—22 Zln.  87. — 89 Blir. (178 numerierte Textseiten.)  4°  ca. 24><18;  ca 18.>< 13,  Zstd. aus dem Ebd. gelöst, am Rande stark fleckig.  Ebd. sehr  schadhafte Pappe (z. T. aus nicht alten Hss.), die wohl früher mit Leder überzogen  war. Schr. ungleichmäßig; in B einige Rubra. Abschr. von A: April 1799 (in  4 Tagen) von dem Priester Mihäil aus dem Flecken \=<" 5 — Nschr. Auf der  letzten S. in 2 Kol. Weisheitssprüche in Versen, wahrscheinlich geschr. von demSC uf der
etzten ın Kol Weıisheitssprüche ın Versen, wahrscheinlich geschr. Ol dem
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Bes., dessen Name Oftfers auf em vorderen Ebd.-Deckel U, em etz Bl Ste
Märon <rz  <8  <&  >5 (aus einer noch ın Lyrus seßhaften Familıe).

AÄAus dem en 'Lestament: 1291 UuCN Judıth
91 - 30 „Buch der {Ineder VO  m Salomon‘“‘. 3() bıs

5 Buch Ksther 50—69 Buch 'Toblas S 69 — 82
Kap. 24 —26, 4650 VO uC des Sochnes des Sirach. S
bıs 89 Kap S, 13 VO (IL) „Buche des Priesters Kzra“.
S u6 Job 142143 Kap VO 116

des Sohnes des Sirach.
Auszuge AUS den Annalen des Sa 1d Z Batrlq:

143159 Geschichte VO  H Philıpp dem Mazedonıer bıs
Kleopatra Kd el Ar SCr 11L VJ,
Pars 50 7i hıs 159—17/8 (mit
unvermitteltem Anschluß) Geschichte der ersten vier Kon-
zılıen, stark gekürzt ebd 1924 7ı 23 bıs 153 7i

60 Bir (120 Textseiten.) 49 17 Zln 26><181/9; Bl. 3

. lose ; ııl Anfang un Ende fehlen mehrere Bir VO etzten BL ist der Rand

abgeschnitten; stark beschmutzt und stockfleckig. Eb  Q mi1t schwarzem er uber-

ZOgENE Pappe;, gepreßt; stark abgennützt. (von flüchtig, scChwarz und rO%,
sehr wen1g vokalısıert. Abschr VO  — erste 1älfte des 18 VO  } L

später, ‚Der noch VO:  } B:2)} ende des Jahrh., VO übriıgen:
Jahrh

Liturgica. (Älterer el Kpis-
tein und Evangelıen fUr dıe Sonntage V& Fastens. bıMitteilungen.  337  Bes., dessen Name öfters auf dem vorderen Ebd.-Deckel u. dem letzt, Bl. steht:  Märön Gämäti (aus einer noch in Tyrus seßhaften Familie).  A. Aus dem Alten Testament: 1) S. 1—21 Buch Judith.  9) S. 21—30 „Buch der Lieder von Salomon“.  3) S. 30 bis  50 Buch Esther. 4) S. 50—69 Buch Tobias.  5) S. 69 —82  Kap. 24 —26, 46 —50 vom Buche des Sohnes des Sirach. 6) 5. 82  bis 89 Kap 8, 9 u. 13 vom (IL) „Buche des Priesters Kzra“.  7) S. 89—141 Buch Job. 8) S. 142—143 Kap. 9 vom Buche  des Sohnes des Sirach.  B. Auszüge aus den Annalen des Said ibn Batriq:  1) S. 143—159 Geschichte von Philipp dem Mazedonier bis  e  —  Kleopatra  Ba 5 OÖheikho (08CO Ar. ser. IL € VL  pars. 1) S. 56 Z. 13 bis S. 88 Z. 18. 2) S. 159—178 (mit  unvermitteltem Anschluß) Geschichte der ersten vier Kon-  zilien, stark gekürzt = ebd. S. 124 Z. 23 bis S. 183 Z. 14.  88. — 60 Blr. (120 Textseiten.) 4°. 17 Zin. 26><18!/2; 18><12. Zstd Bl.3  u. 4 lose; am Anfang und Ende fehlen mehrere Blr.; vom letzten Bl. ist der Rand  abgeschnitten; stark beschmutzt und stockfleckig. Ebd. mit schwarzem Leder über-  zogene Pappe, gepreßt; stark abgunützt. Schr. (von A) flüchtig, schwarz und rot,  sehr wenig vokalisiert. Abschr. von A: erste Hälfte des 18. Jahrh. — von B 5) u.  7): später, aber noch 18. Jahrh. — von B 2): Wende des 18. Jahrh., vom übrigen:  19, Jahrh.  Liturgica. — A. (Älterer Teil) S. 18—119:; 1) Epis-  z  teln und Evangelien für die Sonntage vom 1. Fastens. bi  ;  W  D  d  ;  3  Pfingsten (einschließlich Ostermont. u. Christi Himmelfahrt), '  für die Feste: Mariä Geburt, des hl. Kreuzes, Mariä Opferung,  Weihnachten, Beschneidung, Epiphanie, Darstellung Jesu,  Verkündigung, Verklärung, für die Feste der Engel, Apostel,  Propheten, Martyrer, Erzpriester und heiligen. Frauen S 18  bis 66).  2) Liturgie des hl. Johannes Chrysostomos (S. 67  bis 83). 3) Liturgie des hl. Basilios (S. 84—101). 4) Vor-  bereitungs- u. Danksagungsgebete des zelebrierenden Priesters  (S. 101—108). 5) Episteln u. Evangelien für die Sonntage  der Patriarchen, des Pharisäers und Zöllners, des verlorenen  Sohnes, der Fleisch- und der Käseenthaltung samt voraus-  gehendem Samstag, für die "Toten pnd Kranken (S. 109  D 1197  B. (Nachschriften) S. 1—17 u. S. 120 Verschiedenes:  1) Fragmente aus dem Epiphanie-Offizium (S. 1—4). 2) Frag-X Angsten (einschließlich Ostermont. OChriastı Himmelfahrt),
für die Feste Marıa Geburt, des hl Kreuzes, Marıa Opferung,
Weihnachten, Beschneidung, Kpiphanıe, arstellung JEesu,
Verkündigung, Verklärung, für dıe Heste der Kngel, Apostel,
Propheten, Martyrer, Krzpriester un heiligen . Frauen S
bıs 66) Liturgıe des hl ‚.JJohannes Chrysostomos 67
bıs 83) Liturgıe des Basılios (S 84—101). Vor-
bereitungs- Danksagungsgebete des zelehbrierenden Priesters

(S 01—108). Episteln U, Kvangelıen fur dıe onntage
der Patrıarchen, des Pharısaers un Ollners, des verlorenen
Sohnes, der Fleisch und der Käseenthaltung samt VOTauUS-

gehendem Damstag, für die Toten und Kranken (S 109
hıs T1 I)

(Nachschriften) S } E B 120 Verschiedenes:
Fragmente A4UuS dem Epiphanie-Offizium (S 1—4 KFrag-
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mente AUS dem Osterofizıum S 5—9 über cdie
Palmzweige 10f.) ubrıken und Antıphonen AUus dem
Zzium für OChristi Himmelfahrt (S 117< 13) d} Kvangelien
fr dıe este  er postel, der V erstorbenen nd des hl Ba-
S1108 (S RE Anfänge der Antıphonen Palm-
sonntag 1 Zıwel KEpisteln: Kph 4, A . Gal D,
16290 (S 120)

317 Bir (624 gyeza  e Textseiten). 40 2l Zln 9
Zstd nıcht mehr iest 1 Ebd. , viele Bläatter 10se; die ersten 1°% Blr spätere Kr-

ganzung, ebenso 346/7, 401—404, 540/1. Lucken VO  -} je Bl nach 261, Vo,
315 Außerdem sSiınd verbunden un 1n folgender W eıse ordnen: 260—1.
bıs 314/5; uCc VO  e} etLwa Blr 318/9—324/5. 264/5—8304/5. 329/9 ,, 1e1 be-
SCHMUtZ Eb  Q schwarzes er (über yeZ0ogeN), sehr beschädigt, Schr
ziemlhlhch regelmäßig UG gefällig, SCcChWAaTZz U, rOT, sehr wen1ıg vokalısıert. Abschr.

1173 16653 Unr.):; on Sophron10s ıb Muüsa ıbn al-hä& ıb Sula1ımän AUS

Taräbulüs, wohnha:; ın Damaskus (S. 443 624)
Synaxarıon für das erste Halbjahr (Sept.—Febr.).

153 Bir. (306 Textseiten). Folio. Kolumnen miı1t je 253 Ziln. 30 1/2><21;
25  13 Zstd fast Yahz US dem Ebd gelöst. Am fehlen der Bir.
sehr beschmutzt i eckig. Eb  Q Holzdeckel mıiıt Sschwarzem, gepresstem er
überzogen, sehr abgegriffen U, schadhaft. Rücken Schr. tıef schwarz u rOt,
Orthographie sehr fehlerhaft. chr.

entekostarıon. Das Offizıum des Pfingstsonntags ent-
1alten! uch dıe CN (TO0GKUYNITELS). Schluß „Sonntag
der elligen“, unvollst Die Übersetzung siıch sklavısch

x / ans Griechische338  Forschungen und Funde.  E  mente aus dem Osteroffizium (S. 5—9).  3) Gebet über die  Palmzweige (S. 10f.). 4) Rubriken und Antiphonen aus dem  Offizium für Christi Himmelfahrt (S. 11—13). 5) Evangelien  für die Feste der Apostel, der Verstorbenen und des hl. Ba-  silios (S. 14—16).  6) Anfänge der Antiphonen am Palm-  sonntag (S. 17).  7) Zwei Episteln: Eph. 4, 1—7 u. Gél. B,  16—920 (S. 120).  89. — 317 Blr. (624 gezählte Textseiten). 4°. 21 Zin. 26><18; ca. 20><12.  Zstd. nicht mehr fest im Ebd., viele Blätter lose; die ersten 12 Blr. spätere Er-  gänzung, ebenso S, 346/7, 401—404, 540/1. Lücken von je 1 Bl. nach S. 261, 305,  315. Außerdem sind verbunden und in folgender Weise zu ordnen: S, 260—1. 308/9  bis 314/5; Lücke von etwa 2 Blr. 318/9—324/5. 264/5—8304/5. 329/9ff., viel be-  schmutzt.  Ebd, schwarzes Leder (über Pappe gezogen), sehr beschädigt. Schr.  ziemlich regelmäßig u. gefällig, schwarz u. rot, sehr wenig vokalisiert. Abschr.  J. 7173 Ad. (= 1665 n. Chr.); von Sophronios ibn Müsä ibn al-häg ibn Sulaimän aus  Taräbulüs, wohnhaft in Damaskus (S. 443, 624).  Synaxarion für das erste Halbjahr (Sept.—Febr.).  90. — 153 Blr. (306 Textseiten). Folio. 2 Kolumnen mit je 23 ZIn. 301/2><21;  25><15. Zstd. fast ganz aus dem Ebd. gelöst. Am Ende fehlen an 1 oder 2 Blr.  sehr beschmutzt u. fleckig. Ebd. Holzdeckel mit schwarzem, gepresstem Leder  überzogen, sehr abgegriffen u. schadhaft. Rücken fehlt. Schr. tief schwarz u. rot,  Orthographie sehr fehlerhaft. Abschr. 18. Jahrh,  Pentekostarion. Das Offizium des Pfingstsonntags ent-  haltend auch die 3 lus“ (zpooxuyHoeıcs). Schluß: „Sonntag  der Heiligen“, unvollst. Die Übersetzung lehnt sich sklavisch  E Oriechische an.  (Fortsetzung folgt.)  Dr. G. GraFr.  B) FORSCHUNGEN UND FUNDE.  Alte christlich-arabische Fragmente. — Von Ludwig Rosenthals  Antiquariat in München ist mir zur Feststellung des Alters und des  Inhalts ein Handschriftentorso vorgelegt worden, der vor allem wegen  seines paläographischen Wertes hohe Beachtung verdient. Mit Erlaub-  nis der genannten Firma, in deren Besitz sich die Handschrift noch  befindet, gebe ich folgende Beschreibung.  Von dem ursprünglichen, ehemals sehr umfangreichen Kodex sind  nur mehr der yordere Einbanddeckel und 42 starke Pergamentblätter  vorhanden. Der Deckel besteht aus 13 mm starkem Holz und war mit  darauf genageltem Leder überzogen; kleine Lederreste und 14 Nägel(Fortsetzung {olgt.)
Dr. (4RAF.

FO  UNGEN UND UND
Ite christlich-arabische Fragmente. Von Ludwie Rosenthals

Antıquarıiat ıIn München ist mM1r ZUT)X Feststellung des Alters un des
nhalts e1INn Handschrıiftentorso vorgelegt worden, der VvVOoOr allem WESCH
SEINES paläographıschen Wertes hohe Beachtung verdient. Mıt Krlaub-
NS der genannten Fırma, ın deren Besıtz sıch dıe Handschrift och
befhindet, gebe ich folgende Beschreibung.

Von dem ursprünglıchen, hemals sehr umfangreichen Kodex sınd
LUr mehr der vordere Eınbanddeckel und 49 starke Pergamentblätter
vorhanden. Der Deckel besteht AuUuSs 13 tarkem Holz un Wr mit
darauftf genageltem Lieder überzogen; kleine Liederreste und Nägel
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sınd och erhalten ach dem Blatt sınd W1€6 den Resten E)-

kenntlich Blätter ausgeschnıtten auch der übrıge ehlende eıl 1st,
sichtlich m1t M esser abgetrennt worden

Diıe Blätter haben 4.0 FKormat un sınd 21 B7 grol der
Textspiegel umfaßt Ta 13 mi1t, 16 F# Zeılen

Die angewandte arabıische Schrift 18% dıe nämlıche W1e dem
(Jod V’ESC Uhschendorf I1 (früher der JLie1pzıger nıyversıtätsbiblıo-
e  9 den (Jodd NVät &l (geschı 885), Yıt Mus OTLr 4950
(geschr 876) un den andern AUS dıeser eıt un AauUSs den Klöstern
Mär Säbä und Sınal stammenden Handschriften Vgl Fleischer
DMte& 148 ff 111 584. 9881 Smiths Liewıs an

(+*1bson Studza Sinartıca NO A 4} Frontispiece (dazu
un 441 F1 Eu Tısserant Specımina codıicum orrıentalırum

raf (hrıstlich arab Lateratur 61 18 und al-Machrıq IA
(1905) Facs ach 60

Demnach 18 dıie Hs och dem Jahrhundert zuzuteijulen VDer
Kolophon hbesacot ausdrücklich daß S1C6 Kloster Sınal geschrıeben
wurde Sıe 18T, a.1sO eE1IN weıterer Beleg für dıe den Kallıgraphen der
beıden genannten Klöster eıt eigentümlıche Schrıftform, dıe
sıch durch Anlehnung den syrıschen Duktus gebildet hat un der
kufischen Schrift ähnlıch 1sSt AÄAuch dem nhalte ach reiht sıch diese
Hs ebenhbhün t1e unter dıe angeführten Zeugen der mönchıschen
Zentren gepflegten UÜbersetzungslıteratur CIn

Das anderthalb Seıten umfassende Inhaltsverzeichnıis Anfane
zählt mı1t laufender Numerıerung gr]iechıschen Mayuskeln folgende
] Stücke apokrypheı un hagıographıischer Interatur auf Mimar,
welchen Johannes der Sohn des Z ehbedäus über das Entschlafen der
Herrın Marıa („Martmar]am“) gesprochen hat (+eschichte der
Apostel Petrus un Johannes vOon iıhrer Unterweısung $M) Ahntı-
ochijens (+eschichte des A postels Petrus vonmn SEC1INeTr Ankunft Rom
und SEC1INEeET Unterweisung Roms (+eschichte der Erscheinung des
TEUZES un Herrn OChrıstus Jerusalem er al-mugaddas) (+e
schichte des Phılıppus un SE1NeT Unterweısung der Bewohner von

Kar thagena (+eschichte des A postels 'T ’homas und SC1INeEeTr nNnter-
der Bewohner von Indıien. Martyrıum des 2r Grg1s

(Georg108). Martyrıum des hl Mär T'heodoros (Zusatz VO  en späterer
Hand „des Mannes mıiıt. dem rachen“ ) Martyrıum
des Kustatheos, SEeE1INeT Frau un SE1INeT beıden ne 11 Martyrıum
des Mär Chrıstophoros. (+eschichte des Propheten IMIER (Zusatz

Nachschrıift un Se1N€1 Hıiımmelfahrt auf feurıgen KRossen“) 13 (+xe-
schıichte des gerechten Job Mimar, welchen der Mär {räm
über das nde de1 Welt un dıe Ankunft des Antıchrıists gesprochen
hat 15 en LOS des hl Mar Kuthymı10s Lehben (ßio  > des
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h! Mär Sibä D (+eschichte des hl Mär ()harıton 18 (+eschichte
un Lebenswandel unNnse Vaters, des hl Johannes des Barmherzigen
19 (+eschichte un Vaters des Priesters des hl 13 (Paulus) der
dıe Teufel vefesselt hat (+eschichte un Vaters des hl Mär
Antonıus ] Mimar, den der Mär 19 über dıe Verkündigung
Marıens („Martmarjam“) gesprochen hat (die Nachschrift hat den
Namen ‚Jakob ausgestrichen un (3TegX0rT108 darüber gesetzt) 9 (Ge-
schichte des Propheten Danıel und W eıssagung (Zusatz ach-
schriıft „und (+eschıichte der TEL Jünglinge“)

Darauf folet 61 Kolophon |)ıeses ehrwürdiıge uch wurde g -
schrıeben auf dem Tür Sin  C  9 dem heiliıgen Berg (+eschrieben hat
T’üm  2 (T’homas) der Mönch q ä1a Für sıch selhst, nat, RTr DG-
schrıeben C6 Dıe folgyende ZweEeITe Hälfte der VAI 1sT ausradıert Daran
schließen sıch übliche fromme W ünsche und Bıtten

Von dem mıtgetejlten Verzeichnıis nthält. das Fragment och
Nr WOVOL 1Ur Ee1IN RBlatt Anfane e und den Anfang VOo

Nr. 5
Der 1e1 erhaltene „Mimar VO dem Entschlafen arıens“

augenscheımnlich e1INe Übersetzung AuUS dem Syrischen, 1St beı aller text-
lıchen V erschıiedenheıt, inhaltlıch identisch mıt der vVvOon Max er heraus-
gegebenen Rezension: Joannıs Amnostol de yansıtu Beatae Müärıae WWGUS
ıber. Klberfeld 1854. jedoch miıt dem Unterschiede, daß 6r referjıerend ı
der drıtten Person erzählt während dije 111 der Engerschen Edıtıion g_
gebene Kassung sich als Eıgenbericht des ‚JJohannes de1 ersten
Person aqauso1bt. Auch weıicht der Schluß beıden stark voneınandeı
b dıe W undergeschichten (beı1 Kngeır D hıs 103 ehlen
hıer un das (+anze chlıeßt mıiıt. Ner der (zottesmutter den Mund
gelegten Doxologie. Bajide Rezensıi:onen gehen wohl auf das nämlıche
syrısche Orıginal zurück.

Von der „(xeschıchte der Erscheinung des reuzes“ sınd
ulr mehr 61/9 Seıten vorhanden. Incıpıt: A ya

Lietzter Satz des Fragmentes: A l‚p.) e JB

AfJ.„.J\
Unmittelbaır Eiınbanddeckel sind ZWCC1 VO Ner anderen Hs

stammende etLwas dünne Pergamentblätter verkehrt eingebunden der
Gr6ße O1 16 mi1ıt fast ehbenso grobem Textspiegel und 23 EZW
2 Zieilen SIie enthalten auf ö1/2 Seıten FKortsetzung und Schluß
„fünften Mimar“ und auf Seite en Anfang „sechsten Mimar
über 0Ose (ın Agypten) VOL Mär]) Jaqüb“. Die Schriuft dürfte em
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Anfang des Jahrhunderts angehören (vgl Studia Sinartıca No [IL.
T1 11L

aCc  s (des ursprünglıchen Bandes) ist. ın kleinerem WKormat,
(18 >< 16 C: ext C miıt 15 Zıln.) e1Nn BIr umfassendes
KFragment VOIN dünnem Baumwollpapıer eingebunden, das ungefähr
dıe Wende des un Jahrhunderts entstanden ist Ks g1bt e1Nn
abgeschlossenes (xanze, nämlich das „Martyrıum der hl Wunder-
er Kyros und Johannes, der dreı Jungfrauen Theoktiste, He0-
dota und Kudox1a und ıhrer Mutter Athanasıa". Incıipıt: Q‘

—— S y Aa (E , £ 35 LJ) _E \‚> Ja Vl zs)\]S
— - m C J A

Desint: L;—=.)Ji..]\ Ja Yl V, Au n O ASLo SA
lgl B Igl Lo K aarl Is : AI uyoad u JMlg : mI

z AjL
Auch dıese beiden kleineren Hragmente sSind ın der EINZgANES be-

7zeichneten Schrift w1e der Hauptteil geschrıeben un dürften gleich-
falls dem Sinaikloster entstammen. Die ursprünglich leergelassenen
Seıten sınd VONn späteren Händen mıt. 19 eisheitssprüchen“ und W unsch-
ormeln beschrieben.

DR (4RAF.

Kın illustriertes koptsches Evangelienbuch vom 1250 In
seınen prächtigen Streifzügen durch dıe Kırchen und Löster Ägyptens
(Leipzıg-Berlin gedenkt Sse Kgl oheıt erzog ohann Georg
Zı Sachsen 192f. eINes VO 1250 datierten koptischen Tetraevange-
liums 1 DBesıtze des Parıser Institut Catholique, VOoO  a dessen reichem
Miniaturenschmuck Ma  S baldıgst eınNe Publıkation hoffen möchte Der
hohe Herr dıe Güte, mMIr dıe In se1ınem Besıtze befindlichen oto-
graphıen dieses chmuckes (Aufnahmen Miıllets) ZULE Eıinsichtnahme
ZUF Verfügung tellen nd mıch den folgenden .vorläuhgen Mıt-
telungen Zı autorısıeren, dıe genügen werden, VO  > der SahZ her-
vorragenden Bedeutung der bıslange völlig übersehenen Hs einen Be-
OT1 geben

Wiıe mI1r Sse Kgl oheıt mıiıtteilt, fguriıert dieselhe als Nr 1n
dem M1r persönlıch nıcht zugängliıchen Katalog des Bestandes der
Bibliothek des Institut Catholique, den Ahhbhe Langloıs 1 1919
herausgab. Nach dieser Quelle ist S1E 236 Blätter 1mM WKormat
0,170 stark, VvONn eınem Priestermönche (}+abriel 1m 466 der Mar-
Lyrerära geschrıeben und durch Horner 1n se1ner Ausgabe des bohairı-
schen Textes des N'T's S KEN LA E benützt worden, während
der 1n ıhr enthaltene arabıische Heıuligenkalender urch Nau A
S 65964 Les menologes des evangelharres Coptes arabes, eıne Kdıtion
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erfuhr Im (regensatze dem iraglıchen Kalender ist. der 'Text der
Kvangelıen selhst; zweıisprachıg: bohairısch un arabısch. Durch Amälı-
4a  e 1m 1885 AUuS Agypten gebracht, hbefand sıch der Kodex, wıe der
Verfasser des Katalogs dem Herzog ergänzend mündlich miıtteilte,
nächst 1m Besıtze des bbe de Broglıe. FKınes se1ner vier Kvangelisten-
hılder ist. beı Hyvernat Album de naleogranphıe copte publiızıert.

Von dıesen den AÄAnfängen der Kvangelien vorangehenden SahZ-
seıtigen Evangelıstenbildern hıeten fol 1r° bezw. dıejenıgen des
Matthäus un ILukas den gewöhnlichen Typus des ıtzend schreihen-
den Autors. Markus ist, fol 65r ° gegeben, w1e GTr se1IN Kvangelıum AUuSs

der Hand des Apostels Petrus empfängt. Ich handle über den Kreıis
auf das antıke Schema des Dichters und se1ner Muse zurückgehender
Darstellungen, dem sıch das einordnet, ın eınem iın den Monatsheften
JÜür Kunstwissenschaft erscheinenden Aufsatz. Der oxrEISE Johannes
hegt tol sinnend VOT seıInem geöffneten Buche ber den Aa
fängen des Kvangelıentextes elhst. sınd, w1e 1ın eıner umfangreichen
Klasse byzantınıscher Tetraevangelıen mıt gr1echıschem ext über den
KErvangeliıstenbildern, ntliche Szenen dargestellt: he1 Mt fol Jr© OChriastı (+e-
burt ıIn dem von Kehrer benannten „syrısch-byzantinıschen Kol-
lektivtypus“ mıt offenbar sekundärer W eglassung der Magıergruppe,
dıe voxnxn Hause AUuS gerade für e1n Tıitelbild des ersten KEvangelıums das
W esentliche Se1N mußte; he1 Mk fol 66 r° mıt Bezug auf das nfangen
dıeses Kvangelıums mıt der Predigt des Täufers dıe Jordantaufe; be1

tfol dıe Ur vOon ıhm berichteten orgänge der Verkündıi-
SuNns Zacharıas, Marıa und der Heimsuchung; be1 46 fol
ohl miıt Rücksicht auf dıe Parakletenverheißung 1n den Abschiedsreden
esu dıe AusgJıeßung des HI (+eistes-ın einem T’yp, der mich, abgesehen
VO Fehlen des T’hrones, lehbhaft das Triumphbogenmosaik VO  S Grotta-
errata. erinnerte.

Den wichtigsten un!: umfangreıichsten "Ceil der Ilustration bılden
aher TEl sıch aut Mt,, un Jo verteilende Serjen weıterer ntlıcher
Szenen, voxn denen ]e sechs auf eıner Seıte ın annähernd quadratischen
Feldern vereinigt auf jeweiıls zwel nebeneınander stehenden Seıten sıch
finden Die Anordnung ze1g dıe nächste Verwandtschaft mıt der eınen
Bıldseıite des bekannten Gregorlanıschen Krvangelienbuches Cambrıdge
(Garrucc1, 1'a 141, eZW. Beıissel, (zesch. Eivangehenbücher IN
ersiten Hälfte des Maıttelalters, Freiburg 1 1906, 89, ıld 22) oder
mıt fol 194 des griechischen Kvangeliars Vat G' 1156 des Jahrhs.
H Etudes [Millet) 99) Ich möcht aher vermuten, daß ın das
Rahmenwerk der 1n drei Reıhen VO  S Je zweıen übereinanderstehenden
Bilderfelder etzten es etwas voxh alter Rollenillustration Herkom-
mendes umgebrochen ist, Auf das Vorliegen e1INeESs ähnlıchen Um-
bruches 1n dıe meıst Zzwel Bıldzonen übereinander aufweısenden ga
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se1ItT1YKeNn Vorsatzbilder C111E6S A  AL menıschen Vetı gqevangeliums 1415/16
Bın1801 Jerusalem hahbhe ıch KRQs (1906) 1831 hınyewılesen

nächster Verwandter dieser Hs 18%T das DBerliner Tetraevangelıum Nr
des dortigen armenıschen Bestandes VOmL 1450 Mıt dem KErgebnı1s

‚ebeneiınanders STA UÜbereinanders der xzenen liegt der
gleiche Pı ozelß) dem ]Jetz Vvox< MC] CT, Minzatures WUVMEVWLEIWNES, Parıs 191 D
Pl AA (Fıg —— publızıerten (}anzseitenbilderschmuck
drıitten ungleich äalter armenıschen Vıer evangelıenbuches, Etschmiadzın

1057 zugrunde uch dıe Vorsatzbilder des syrıschen
akohitischen Krvangelıistars CN des Brıtish Museum (aus dem

Jahrh.) scheınen dıesem Kreise ahe 7ı stehen
Die der koptischen Hs dargestellten Szenen sınd dıe folgenden:
Fol 4 v° agıer VvoOr Herodes; Flucht ach Agypten; Kındermord;

Predigt Johannes des Täufers; Aussätzigenheilung: Hauptmann voOxL

Kapharnaum
HFol 5r Heilung der Schwıegermutter Peitri: Besessenenheilung :

der Gichtbrüchige durchs ach gelassen Berufung des Liev1 Matthäus
Heılung der Blutflüssigen : Auferweckung der 'Vochter des Jairus

Fol 18v° Yıwel Blınde VOL Chrıstus; Enthauptung des Täufers;
Brotyermehrung: Verklärung; der Mondsüchtige dıe ne des ebe-s
aus un ıhre Mutter

Fol 19r ‚JJohannes und Petrus führen dıe Eselın herbeı1; Kınzug
Jerusalem GHleichnıs vVvon den klugen und törıchten Jungfrauen

Bethanıensalbung; Fußwaschung; A bendmahl q IS historische Szene der
K  u  uch arıstıiee1nsetzung.

HFol 6v°9: (+ethsemane mıt zweımaliger Darstellung Chrıst1 ı111 (+6-
bet. un beı den schlafenden Jüngern; Judaskuß; Christus vgefangen
geführt Verhör VOL Kaılphas:;: Verleugnung; Ohrıstus VOT Pılatus

Fol 571° nde des Verräters; Pılatus wäscht dıe Hände Kreuz-
tragung m1 (GÜespräch zwıischen Ohrıistus nn SC11N€1 VvVo  S ‚JJohannes he.
gleıteten Mutter; Kreuzıgung; Kreuzabnahme Grablegung

Fol (+eburt des Täufers; zwölfährıger ‚Jesusknabe
Tempel OChrıistus der Synagoge VO  S Nazareth dıe Bewohner vOo1n

Nazareth wollen ıhn VONn der Felsenhöhe herabstürzen Auferweckung
des Jünglings voxn Naım.

Hol Salbung durch dıe grobe Sünderın; (+leichnıs VOIN

guten Samarıter alg Überfall der äuber aut den N anderer nach
Jericho; Heilung der gebückten Frau; Heılung des W assersüchtigen;
(Heichnıis VO reichen Prasser un a4TMEeEN Lazarus; T1ISTUS und dıe
zehn Aussätzıgen

Kol Hochzeıt Kana Chrıistus un 1kodemus; Gespräch
mı1t der Samarıterın Q, Jakobsbrunnen; Gichtbrüchigenheulung der
Probatika (Öhrıistus und cdıe Ehebrecherin Heılung des Blindgeborenen
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Kol Auferweckung des Lazarus: Myrophoren und der
Engel; COhristus un Marıa Magdalene Aa Ustermorgen ; OChrıistus und
7wel Jünger, d h wohl YOLZ der Zugehörigkeit des Biıldes zU E  Jo
Kmmausgang; Betastung durch Thomas:; wunderbarer Fischzug; (OChristus
nımmt segnend von den Elfen A bschıied,.

W as das Ikonographische betrıfft, S mu ß ich es m1r selbstver-
ständlıch FrSasgcHh, durch E1n Kıngehen autf Eınzelnes eıner künftigen
Publikation vorzugreıfen, Meın (+esamteindruck ist derjenige, daß es

sich dıe Überarbeitung e1InNer ziemliıch alten syrisch-hellenistischen
V orlage ın spezılisch koptisch-orientalischer KRıchtung handle, wobhel für
etztere eıne gelegentlıche stark reahstische Kleinmalereı, Einzelheiten
der "racht un eiınmal (beı der Ehebrecherin) eın Anklıngen der für
Koptisches bezeichnenden Neilgung Nudıitäten q IS charakteristisch
gelten dürften Besonderer Beachtung möchte ich ımmer hın schon Jetz
die VTatsache empfehlen, daß hler erstmals auch in orjentalıischer Kunst
dıe VOINL Karfreıtags-Kontakıon des OMANO0OS angefangen Ta der
griechıischen Kıirchendichtung e]ıne hervorragende Rolle spıelende
Szene der vierten ahbendländischen Kreuzwegsstation erscheıint. In
ıhrem pathetischen (+ehalt Läßt sich diıese Darstellung der BHegegnung
der Mutter mit ihrem ZU. ode geführten ne 1Ur mıiıt e1ınNer Ol
chen der Kreuzigung vergleichen, dıe sich auf dem Deckel e1INes bemalten
Holzkästchens AuUuS dem Schatze der Kapelle NSancta Sanctorum findet.
(Grıisar Die römaısche Kampelle Sancta Sanctorum und ohr Schatz. Kreı-
burg 1: 1908, 119 ıld 57) Die etztere wurzelt mıt ıhrer unter
Tränen den Kreuzesstamm umklammernden un mıiıt ıhrer W ange die
Füße des Gekreuzigten lhehbkosenden 2Ad0NNa zweıfellos 1m Kunst-
kreise des Mutterbodens auch der poetischen Marıenklage Syrıens.

Dr BAUMSTARE.

Bericht ıber die Tätigkeit der orjientalischen wissenschaft-
ichen Station der GOrresgesellschaft In Jerusalem. (Num. E
7Zu Begınn des heurıgen Berıichtsjahres O  er 1913 hıs Oktober
weılten och dıe hbeiden gleichen Stipendijaten 1n ‚Terusalem w1e
1mMm yorhergehenden ‚JJahre ID Krarıst Mader un Dr Privatdozent
ID Adolf Rücker. el blieben 1mM Orijent bıs ZU Frühjahr 1914
Dr Rücker bhıs März, Dr Mader hıs Juni: letzterer wartete die An-
kunft der Stipendiaten ab, Q1E ıIn den praktıischen eıl
der Arbeıten einzuführen. Im Laufte der W ıntermonate unternahmen
Dr Mader und Dr Rücker och mehrere gemeinschaftliche Forschungs-
reisen, die Q1€e ach Petra und 1n das Nebogebiet wıe nach adaba,
ferner 1Ns judäische Gebirge, dann 1MmM Zaickzack durch Samarıa nach
(5alıläa ührten. Dr Mader hıelt sich außerdem noch ein1ge eit ın
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Hebron auf, un seıne Untersuchungen und Aufnahmen ZUr L’0p0-
graphıe der Stadt vervollständigen. Beide Korscher haben sehr
reiches Materı1al für verschiedene wıissenschaftliche Arbeiten aus dem
Orient heimgebracht.. Die KHorschungen VO  - Dr Rücker Z haupt-
sächlich folgende Gegenstände 1n Betracht das orjentalısche Peri-
kopenwesen, e1N ema, dessen Bearbeıtung och Jängere T/  eıt in
Anspruch nehmen wird, besonders da OS be1 der jetzıgen Weltlage
möglıch ist, dıe Handschriften ausländischer Bıbliotheken einsehen Z11

können; dıe syrıschen Anaphorae (mit V orbereitung vOoONn ext-
edıtionen); lıturgische ymnen, besonders solche der nestorjanıschen
Kırche, eın Gebiet, autf dem 671° ın ‚Jerusalem un Beirut eiıne große
Anzahl Texte gesammelt hat: über dıe syrıschen Hymnarıen der ST1€-
chıischen Patrıarchatsbibliothek ıIn Jerusalem wırd GT zunächst. den
Katalog mıiıt einer zusammenfassenden Studıie abschließen können;

ext des Rıtus der Übergabe des syrıschen „Mönchsschema“ miıt.
Untersuchungen über dasselbe Dr Mader se1nerseıts hat ach se1INeTr
Rückkehr begonnen, das VoNn iıhm gesammelte reiche Materıjal über dıe
JLopographiıe un Archäologie VO  S Hebron un der Umgegend Z be-
arbeıten. Seine diesbezüglichen Publıkationen werden sıch dıejenıgen
VO  S Dr Karge über (+alıläa anschließen. Ferner befaßten sıch seine
Korschungen mıt den alten kananäischen Kultstätten un den MECSZA-
hıthıischen Denkmälern (Menhirs, Kromlechs, Dolmen UuSW.). Kın
Aufsatz AUuS se1ıner Feder über die Megalithischen Denkmdaler IM West-
Jordantand ist erschıenen in der Zeıtschrı des Deutschen Palästına-
Vereins 1914, }A (miıt Tafeln). Aut seınen verschjedenen
Forschungsreisen hat e7' weıter eınNe Anzahl VOoO  en byzantınıschen Bası-
lıkaruinen, ZUE 'Teıl B sehr abgelegenen Punkten Süd]udäas, quf%

und wırd dieses Materı1al ebenfalls einer besondern Publi-
katıon verwerten.

Als eue Stipendiaten der SsStatıon trafen April gemeıln-
schaftlich 1n Jerusalem eın Dr Johann Straubınger, AUS der 1Özese
Kottenburg, un Dr Miıichael Huber AuSs Stift Metten
Sie begannen ıhre Arbeıiten, dıe annn a.hber durch den plötzlichen AÄUuUS-
bruch des Krı1eges Jäh unterbrochen wurden. Dr Straubinger Mu
qals Milıtärpflichtiger 1ın den ersten agen des August ach Deutsch-
and zurückkehren (über Damaskus, Aleppo, Konstantinopel, Bukarest):
doch konnte GT immerhın 1n den Bibliotheken von ‚Jerusalem In den
weniıgen Monaten SE1INES dortigen Aufenthaltes eINICES Materı1al sammeln,
über dessen Verwertung später berichtet werden wIird. Huber blieb
qallein iın ‚Jerusalem zurück. An Forschungsreisen ist, unter den jetzıgen
Umständen natürlich nıcht Z denken. Die Bıbliotheken 1n Jerusalem
sind hıs auf dıe des griechıschen Patriarchates un die der FKFranzıs-
kaner geschlossen. VDoch wıird Huber zunächst 1ın Jerusalem bleiben
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un den Aufenthalt für SGi1?6 Legendenforschungen ausnützen al weıt
es möglıch ist,

An Publikationen sind erschıenen vonxn Pfarrer 191 raf Des
T’heodor Abü Kurra Traktat über en Schönfer und dıe wahre JC
129202 , ın Beıträge ZUVT (zeschichte der Phiulosophie des Mıttelalters,
XIV: 1: Katatog christlich-arabischer Handschrıften IN Jerusalem.

Dre arabıschen Handschrıiften des melkatıschen Seminars St Anna
der Werpen äter, 1n Oriens chrıistanus, 1914, 1: (wird

VDer Druck des Bandes der (ollectaneca Hierosolymt-fortgesetzt).
LANO, der cdie prähistorischen enkmäler vOoOn Galıläa, bearbeıtet
\r Carge, ZUI0 Gegenstande hat, ist. hıs ogen fortgeschrıtten
un wırd demnächst abgeschlossen werden.

Für dıe leitende Kommissıon
yof. AIRSCH.

ÜC) BESPRECHUN  EN
Heinrich Schumacher, OChristus IN SEINEY Pryräüäexıstenz und ernose.

Nach Phal 2)3 "Teil Historısche Untersuchung. (Serupta Pontı-
fucH Instatutz Bblacı.) Rom., Verlag des Päpstl. Bibelinstituts 1914
K 236 Seiten

Die vorliegende Arbeıt des inzwıischen ZU Dozenten der ntl
Kxegese der (atholic Universıty of mer1ca 1n W ashıngton C1'-

nannten Verfassers ist. der erste el e1INESs VO em Päpstlichen Bıbel-
instıtut preisgekrönten erkes, das sıch mıiıft, der schwıerıgen, PrO-
vrammatiıschen Stelle des Phil.-Briefes beschäftigt. Sch. hat A4US prak-
tiıschen (}ründen den hıer vorlıegenden ersten 'Teıil wıeder 1n Zzwel
Hauptabschnitte zerlegt: der erste ist aqausschließlich der (+eschichte der
KErklärung des AOTOYWOG, des punctum salıens der Stelle, gew1ıdmet, der
zweıte handelt ber die Erläuterungen der übrıgen Ausdrücke und
über dıe ((Üesamtauffassung der Verse.

Abgesehen von dem Interesse, das eın Einblick ın die Erklärungen
eiıner dogmatısch wichtigen Stelle erwecken mulßlj, annn der V erfasser
auch mıt eiınem csechr praktıischen Resultat qaufwarten: er weıst nach,
daß dıe landläufige Anschauung, es weıche dıie Erklärung der (}riechen
wesentlich voOn der „tradıtionellen“, der der Lateıner, a.b, eıne SAaNZ
tfalsche ıst; weıtaus die größte Z ahl der gr]echischen ater 1st eben-
falls der Ansıcht, O0Y OTA OV YNSATO bedeute Er brauchte eEs nıcht
für eın Unrecht halten, gottgleiches Seın Zı haben
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Der Verfasser stellt eıne solide und nüchterne Untersuchung der

griechischen, lateinıschen und syrıschen Erklärungen diıeser Stelle A,
dıe C_ annn och auf dıe mittelalterlichen un NneuerenNn Kxegeten AauS-

e  B das (+anze hıldet somıit, eıne klare un gründlıche Bearbeıtung
des umfangreichen Stoffes un g1ıbt dem och 1n Aussıcht stehenden
zweıten eıjle e1in sehr gÜünst1ges Prognostikon.

Daß dıe jeweils prägnantesten Stellen ausgewählt werden, ist; Yahz begreıif-
lich, 30801 11a  - vielleicht uch 1 einzelnen ıne andere Wahl VOrgeZOgeEenN @  8 bei
Kyrillos VO.  5 lexandreıia wäare ber doch noch dıe ıne oder andere der sehr zahl-
reichen Zitate unseIer Stelle 11 Johannes-Kommentar heranzuziehen YEWESEN. iIich
moOchte hinweiısen auf dıe Anführung ın der Tklärung Joh. 1  9 28 'yrallı ıN

0ANN1S HKvangelvum ed. ]E usey Vol IL 515) TAALYVÖNOLELV EL
LOOTNTA. TNV TpOS YeOvV ”L J lu.tepa, 7]\) 007 OTA LOV hYNSALEVOG E  'I]V Y4Pp EYXELY
WE LÖLOV A  ÜOV uch die Umschreibung der elle, dıe 11 Lukas-Kommentar,
Homihe Ä  7 anwendet, ist e1in deutlıcher ewels seiner ellung 1n dieser rage. De
Incarnatıone Dom. (S 143) ist aber nach den Untersuchungen Erhardts N1IC.
Kyrillos, sondern Theodoretos zuzuschreıben.

Den Schluß eiINe Übersichtstabelle der verschiedenen Er-
klärungen, dıe unsere Stelle 1mMm Laufe der Zeıten gefunden hat
Der vornehme und geschmackvolle Druck, den der Lieiter des Zanzen
Unternehmens. gewählt hat, mu ß rückhaltlos hervorgehoben werden.

Priv. Doc Dr RÜCKER.

T’heodor Schermann, En Weiherituale der römıschen Kırche,
Schlusse des ersten Jahrhunderts. München-Leıipziıg ( Walhalla- V erlag)
1913 79

In dem vonxn Hauler Didascalıae aypostolorum fragmenta Veronensia,
Latınd) 1900 herausgegebenen eNser Palımpsest ist e1INe alte amm-
lung VoOx<h Kirchenordnungen(L) erhalten, AUuUS deren griechischem Urıginal
sowohl dıe apostolischen Konstitutionen w1e e]ıne Reihe anderer, durch
orjentalısche Übersetzungen erhaltener Zusammenstellungen hervor-

sind. Das drıtte un letzte Stück der Sammlung WarLlr schon
länger U orjentalıschen Quellen bekannt un den wen1g passch-
den Namen ‘Ägyptische Kıirchenordnung‘ erhalten es Mas miıt be-
zeichnet Se1IN. Aus iıhrem grıechıschen Orıginal ist e1INn A bschnitt, über
dıie Bischofsweıhe, 1ın jene Kpıtome des Buches der apostolischen
Konstitutionen eingedrungen, die mıt den apostolischen
anones 1n den Handschriften des Johannes Scholasticus SOWI1e 1n
orjentalıschen Kanonessammlungen un Kirchenordnungen sıch findet
IDR versteht sıch vOn selbst, daß dıe KRıtuale, Gebete, Satzungen un

ber s1e ist jetzt das grundlegende Werk VO  } Beneschewitsch, Die >uUuya-

YOyN IN 'T'ıteln und andere juristische ammlungen des Johannes Scholasticus,
St Petersburg 1914 [russ. ], vergleichen.

ÜÖRIENS ÜHRISTIANUS,: Neue Serı1e
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Bräuche, welche dıe ın einer, 1 großen und gZanzen ohl über-
legten Ordnung zusammenstellt, nıcht erfunden, sondern mındestens
Z oroßben Teıl 25 dem kirchlichen en heraus aufgezeichnet S1IN.d,
un!' würde und für sıch naheliegen cd1ıe KO ın jene (rattung der
ALSayN, Arxdaokahla, Aratatsıc verweısen, hınter deren apostolischer
Ktıkette eın bestimmter V erfasser nıcht gesucht werden darf, weıl diese
Interatur unpersönlich ist und 1Ur 1n dem bedingten Sınne überhaupt
ZULC Interatur gehört, a ls 1E ohne dıe Literarısche Arbeıt des oder der,
S21 Cs gleichzeıtigen, E1 sukzessiıven, Redaktoren nıcht zustande
kommt un iın Buchform. verbreıtet wIird. ber beı der hegt die
Sache etwas anders, eın Zieichen, daß uch 1er nıcht generalısıert
werden darftf. In ist, riıchtiger |Hauler LOL; Ql 1n der äthı0-
pıschen Übersetzüng falscher Stelle eınNe Kınleitung erhalten, durch
weiche dıe dem persönlıchen Werk e1INESs Ö4 bestimmten
Mannes, e1NES Bıschofs gestempelt wird; eEsSs genügt den lateiınıschen
ext anzuführen, da E1 e1m opten e der Athıope das ST1E-
hısche Original stark m1ıßverstanden hat; eınmal hılft er e1ın fal-
ches Ad, Zı entfernen: „ C quidem uerber PITIMZCA fuerunt, 2GNE
HOSUIMUS de donatıionıbus QUANTA quidem Adeus (1 PTINCLPLO secundum
DroPrTLAM unoluntatem Yr Aaestetrt homımnbus, offerens S PUÜM ımagınEmM

mberrauerat. VUNG autem earıtate TU IN © SANCLOS haburt,
nroductkı, ad uerticem tradıtionıs catecızat [ad] eccles1as, DEIYEXIMUS,
14l %1 Qur hbene NC SUNLT, PE yuermAansıt USQTUC VVÜUNKG tradıtionem
exponenbOuUS nobıs eustodrant el AGNOSCENTES JirMLOTES MANECANL, YProPTEr
CUM Qu HWUPECF inNUuCENTUS est PE INr aNTLAM LAapSuSs el C  9 el hos q
LANOTANT, YY AaEeStANTE SANCTO ;pırıtu perfectam gratiam 4S Qur vecte V'C-

dunt, ul COQNOSCANT QUWOMOCCO oporte tradı et eustodırı OMNUA LEA
P0S qu ecclesıne praesunNt.“

Dıe Anfangsworte sind oriechisch 1n den apostolıschen Konstitu-
t1ıonen (8 3) erhalten: auch das, Was dort, folet, modelt ZW AL das Or1-
o1nal um, g1ıbt aber doch wıichtige Fingerzeige für das Verständnıs,
S daß auch dieser Passus mitgeteilt werden muß WE V QUVYV
TOWTA TOLD hOyOov SEedeueda mENL TW V XAPLOLATWYV, O60 nED Ornr
Üeoc vra —>  en  o BodiAnNoLV TAPECYEV Ü YyÜPWTOLS AL OTW TV LEuÖT
ETLYELDOUVTWY hEyELV A Ü hotpim TVEULATL XLYVODLE VV NAeEYEE TOV TOOTOV
XAL OTL mxohholc mxohhaAxıe ATEYPNIATO CIn Üeoc m006 TOOQWNTELAV XAL
NDATOTOLLAYV. DYL —w  O CL TO XOPUOALOTATOV TNS EXKÄNSLAOTLUNG ÖLATUTWOEWS
Onr ÄOYOS NO ETELYEL, OTtWS AL TAUTNV LWA OVTES AD N.GV TNV ÖLATAELYV.
0L TAYYEVTES ÖL NLOV YVOLLN AÄpLOTtOU STLOKOTOL, ATa XATtTA TAS TANAGO-

SLO0C NW.OV Bytohac ToLNOVE, SLÖ0TEC OTLı r N OV CÜKOUWVYV ÄpLGTOD
Ü KODEL, Onr de ÄpLOTOU CO UWVY TOU S00 %Ü TOL XAL mATtTPOS
ÄKOUDEL [Luc 10, 16]

Hıer redet eın einzelner Schriftsteller, der e1INn Werk oder e]ınen
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Imeıl erkes beendet hat und anderen übergeht
ersten Teile SE1NET „Rede“ hat T ber dıie (Oharısmen gesprochen un
dıe Gelegenheıt benutzt SC1NeM Publikum den „falschen, abeeırrten
T’ypus“ (zmagınem aberrauerat TOV TOYV TETÄOAYNLEVOV) VOI'=

zuhalten das heißt VoOr der falschen Prophetie Z W4arnen die sich E1n

()harısma zuschrıeb das S1C nıcht esa Dann geht über U der
KODUOT NS EXKKÄNSLAGTLANG TANAÖ0GEWE da ß an nertıcem tradıtionıs

catecızat eccles1as yerrexXımMuUuS“ verbinden 18%, ZeIS erstens
VeCNNVUS, das e1IN Objekt verlangt ich 111 MmMe1Nner Schrift über
dıe pseudo-apostolischen Kırchenordnungen 264 nıcht dıe Ubersetzung
XAtTEAABOLEV oder S NAUOLEV ÖTL vorschlagen dürfen zweıtens
a her dıe Paraphrase der apostolıischen Konstitutionen, dıe OT fÜr

OTrt dem Jateinischen ext entspricht : AUt KONULOALOTATOV NS EXKAÄN-
SLAOTLANS StAtUrOGEWC MOyOos NC STELYEL. Der Schriftsteller wıll dıe
Hauptsache der kırchlichen Überlheferung auseinandersetzen, nämlıch
dıe Bestimmungen über cdıe ROOEGTWTES NS EXKÄNGLAG „CUWWCU R0OS UL
ecclesıae YrAaesUNG“ dıe Bischöfe HH den Klerus er ll das tun

VOL kurzem aufgetauchten Irrtums Wiıe der erste eıl
alsche Propheten geht der Zzweıte Fa solche dıe dıe Tradıtion
über das bischöfliche un geistliche Amt HG bewahren, das el

Schismatıiıker Da der Schriftsteller beansprucht dıe „ DIS ]Jetz
erhaltene“ 119a  b annn auch apostolische L FadıtlonN“ quseinander-
ZUsetZeN, hegt es nahe, WEeNN auch nıcht unbedingt NÖTIS 18
ıhm Bischof vermuten.

Ks ßT sıch auch och ZCISCH, welcher Bischof JEWESCN ist.
Hıppolyt hat sowohl Ilepi AOLOLATOV W1e eEiINE ATO0otOhLAN, TADAÖOGLE
geschrieben hbeıde Ihtel stehen dem inschrıftlichen Katalog SEe1NEI

Werke un hbeıde decken sich -} m1T den Büchern dıe
dıe angeführten Kınleitungsworte sowohl abschhıießen qls ankündıgen
Die Polemik - dıe falschen Propheten pabt ausgezeichnet
Hıppolyt der eNIT1g den Montanısmus gekämpit hat un och
hesse1 die dıe Schismatiker hıelt sıch für den rechtmäßıigen
Bischof VO  S Kom, un Anegrıffe Kallıst s1nd allbekannt
Damit aber och nıcht 59 SC111 Name 1st geradezu überheiert.
Die griechıschen Vexte der KEpıtome des achten Buches der apostoli-
schen Konstitutionen setzen O61 ade über das Kapıtel VOoO  s der Bıschofs-
weıhe das nıcht AUuS Buche, sondern AUS der entnommen 1st
den Uhtel Arataksıc TW ÄTSSTOÄMY NEDL NELDOTOVYLOV ÖL
TNOÄUTOD vOoONL hıer A UuS 181 annn der Name ıe orıentalischen
Sammlungen geraten un hat s1ch Stücke geheftet dıie mI1T Hıppolyt
nıchts Dr LIun haben oder doch Hıppolytisches (+ut entstellter
FKorm wıedergeben, daß qaut den Namen nıchts mehr ankommt

Auf Grund al dıeser Indızıen habe iıch mMe1nNner Schrift über
05*



350) Besprechungen.

dıe pseudo-apostolischen Kirchenordnungen cdie Hypothese aufgestellt,
daß dıe KO 1m wesentlıchen, VOoO einzelnen Interpolatıiıonen abgesehen,
nıiıchts anderes ist als Hıppolyts "Arootohtxh TANAÖOTLS. Die Hypothese
1st, auch vONn der Kritik aNgENOMMEN; eın W ıderspruch VOoO  s Erheblich-
keıt ist. mMIr wenıgstens nıcht bekannt geworden. Nur rof. cher-
INan l 1n Müäünchen hat nıcht lassen können, Oıese Hypothese durch
eıne andere zerstören, dıe er auft S1E draufpropft. ach se1Ner Meı-
HUn  5  o ist nämlich der älteste TTeun der den E1° „herausgehoben“
haben ll denselben Verfassern zuzuschreıben, w1ıe der erste Klemens-
brıef (S 8); S ist, neben dıesem „eINn weıterer Fall, WO ıe römiıische Christen-
gemeınde EeZW. 50) deren Oberhaupt den Primat praktısch ausübte*.

Dıiıes eLWAS myster1öse pluralısche Mıiıttelwesen zwıschen (+emeınde
un Bischof ist, nıcht ohne Grund VO  S Sch ausgedacht; enn GT be-
ruft sich IC meılıne Ansıcht, daß ın den Einleitungsworten Hippolyt
VvOoxNn sich rede, darauf, daß „  dıe V erfasser ın der ‚.Mehrzahl sprechen
(S 6)“ Kr cheınt demnach VO eiınem schriftstellerischen Plural nıchts
w1ıssen ZU wollen, scheut sıch aber nıcht ıhn unmiıttelbar ach den
angeführten orten selhst anzuwenden. Auch ll dıe Autorschaft
Hippolyts nıcht radıkal ableugnen, sondern erklärt 513 „Der Anteıl
Hiıppolyts von Rom ist, durch dıe arabıschen (Canones Hıpp un den
7zweıten e1l der KEpıtome, dıe sogenannten (onstıtutzones per Hıypolytum,
un inschriftlich gesichert. Die ohl Aur geringe Neuredaktion durch
Hıppolyt oder cdıe KEınführung e1INer hereıts neuredigjerten (eine
Sıgle, dıe Sch. überflüssıgerweıse für __KO einführt) durch iıh darf q IS
Bindeglıed zwıischen den durch die Überlieferung etiwas umgestalteten

‘  }  ! (lanones Hıpp. un den syrischen CPH (Vanones Hıppolytum,)
gelten.“ Flüchtiger uUun: unklarer 156 sıch ber die durch Funk,
Baumstark, Beneschewiıtsch un miıch festgestellten Tatsachen der
Überlieferung nıcht reden, als Es 1n diesen geheimniısvollen, LUr scheın-
bar gelehrten Sätzen geschieht. Die syrıschen Canones pCI Hıppo-
Iytum sın.d eıne Übersetzung der Kpıtome des Buches der Konstitu-
tıonen, weıter nichts: dıe arabıschen (lanones Hiıppolytı eıne schlechte,
ausgeartete Redaktion der KO W as soll da Hiıppolyt qals „Bınde-
yhied‘“ Ferner ist, der „Anteıl Hıppolyts“ der gesichert ın
erster ILunıe durch dıie Interpretation der Kınleıtungsworte, durch welche
dıe Beziehung auftf cdıe inschriftlich erhaltenen Aatel erst. möglıch wıird.
A ber SsSch bestreıtet dıese Interpretation: ann durfte OE N1C 9
Hıppolyts Anteıl E1 inschrıftlich gesichert. ıbt er umgekehrt meıne
Interpretation Z ist, seıne Deutung, AUS Ader er sıch das Recht
nımmt, se1IN W eiheritual VOIL Schluß des ersten Jahrhunderts „Neraus-
zuheben‘“‘, ach e1ıgenem Kingeständnıs falsch. ‚Jedenfalls ZeIg dıe An
merkung, daß 67 es e1ner auch LUr leidlich klaren Anschauung hber
dıe Hrage nıcht gebracht hat
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Was dıe Auslegung NUu.  S selbst anbelangt übersetzt Sch den
ersten Satz, den er qals „völlig klar“ bezeichnet folgendermaßen
In ersten Schrift en WIL entsprechender W eıse über

Gnadengaben gehandelt un ZWar alle möglıchen, welche ott von AN-
fang ach SC1INEMN CIgENEN W ıllen den Menschen darbot ındem

sıch denjen1ıgen Typus (von den Menschen | soll wohl rıchtigem
Deutsch ‘von Menschen heıißen, Anm CC vorstellte welcher
dıe ‘Irre Fa] W AL Der letzte Satz besagt {ften baı nıchts
deres als daß ott Hınsıcht auftf dıe verırrte Menschheıt (durch dıe
Ursünde und deren FKolgen) alle möglıchen Gnadengaben einzelnen
<ommen heß Ich ll nıcht davon reden, daß das durch Artıkel
und Relatıypronomen determıinıerte TW  < APLOLATUV 5  o 7tc.p durch „alle
möglıchen Gnadengaben“ uNngehau UUr möglıch wıedergegeben
wird, auch nıcht VOoO  5 dem sachlichen Unsınn, daß ott sich „CINCNH
Iypus vVvONn verırrten Menschen‘“ vorstellt, un mıch damıt begnügen, daß
dıe [’bersetzung dıe Sch vonxn offerens br g1bt, beweıst daß Or weder ber-
setzerlateın och überhaupt Lateın versteht, Daß er nıcht weıß, daß
ıbr d1eser Sprachsphäre für nNnIC reflexıyres ATW  { und AUTOLG stehen
kann, ist, och A ersten verzeıihlıch.

Dıiıe Krwartungen, welche dıese Probe VOoO Sch bersetzungskunst
erweckt wWerden durch das nıcht Lügen gestraft, WAas Gr AUuS dem zweıten
Satz herauslıiest Y weıtellos wird m1T NUNG dıe augenblicklıche Sıtua-
107 angegeben, unteı welcheı der oder dıe V erfasser schreıben.“ Das
wırd zweıfellos nıcht denn WUNG 1s% der Gegensatz ]} „erbr DU,
w TOL 0YOU IDR he1ßt weılter 99  etz ahren 1E (dıe vVvoO Sch

supponıerten Veerfasser) fort weıter belehren da S16 AUS deı 1e
(xottes, ‘dıe R P allen Heılıgen Hatı; dıe Spitze des kırchlichen
Liehramts gestellt sind.“ Seıt heißt enn DEYTCOHWÜS vıiel
pergımus? Und woher nımmt Sch den Infinıtir docere, den C171 dazıu
ergänzt? Werneır 1sT, TANAG0TLS EXKÄNSLAOTLAN nıemals das kiırchliche
Liehramt sondern der Liehrstoff dessen Hauptsache HEVTECXL ZCENANNDT
werden annn Daraus O1& Vvoxn daß oben schon SESART
aAd uertıcem tradıtzonıs nıcht produckh sondern Dgehört
die ILnebe (+ottes Z wahren Kırche das sind Sanclı hat
den Schriftsteller angetrıeben das Wiıchtigste der Überlieferung, dıe
dıe (+emeıinden belehrt auseinanderzusetzen Hamıiıt hbezeichnet sıch
q,1s 1INnspirıert, W1C es sıch für eEINEN Bischof, der das eC (‘harısma

Sch meint, dem falsch konstrulertenAnspruch nımmt, gehört.
(+lıed produckı ad nertıcem tradıtionıs Ausdruck für den Primat
gefunden Zı aben, den, och eıiınmal W orte gebrauchen,
dıe „römiısche Christengemem.de EZW deren Oberhaupt praktısch AaUS-

übte“ Seıt das apsttum sıch den Priımat vindizıerte dıe römiısche
(+emeinde hat N1e getan würde es N1e zugegeben haben, daß
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es dıe Spıtze des kirchlichen ehramts hbefördert 4E1 (denn das
heißt yroduckı, nıcht „gestellt“, w1ıe Sch dafür unterschiebt); N wıll
den Primat vielmehr vOoxh Anfang . gehabt haben SO kann, auch
einmal dıe alsche Konstruktion ql möglıch zugegeben, der Innn den
Sch hinemlegt, Aur durch eine eın or verschonende Vergewaltigung
der Sprache herausgepreßt werden. Daß er siıch dazu versteigt UEYTEX,
XODUON mıt pPrMNCLPALLLAS ıIn der berühmten Irenaeusstelle identifi-
zıeren, braucht nach den Kühnheıten, die voTaNgCSgAaANSCH sınd, nıcht
weıter ın Erstaunen setzen

Immer aber ist das 1el och nıcht erreicht, das sich Sch nıcht
ohne Kmphase teckt 6), ıe Hıppolyt zugesprochene Schrift
anderthalb ‚Tahrhunderte hıinaufzurücken, den Schluß des ersten
Jahrhunderts. Kr bemerkt ber dıe Schlußworte (WCA P0S q ecclesıae
PIAESUNG: „Miıt den etzten W orten, auf denen der Schwerpunkt des
SJahnzZch Satzes liegt, ist, der Irrtum un: der Streitpunkt angegeben,
weßhalb es überhaupt zweıjerle1 Tısten 1ın manchen (wO steht as
(+emelnden g1bt Der 1m Irrtum befindliche eıl ist, darın schon (was

W er denkt jer nıchthbedeutet as falsch unterrichtet worden.
dıe Angelegenheıit In Korıinth un den Brief der römiıschen OChristen-
gemeınde ?“ Ich nıcht. us dem einfachen (irunde N1C. weıl dıie HD
leıtung der sıch auf Streitigkeiten innerhalb der (+emeınde des
Verfassers beziehen muß, da, mıt keinem orte Von einer fremden
cAıe ede 1st, der erste Klemenshbrıie a‚ber eınen Eingriff der römıschen
(+emeıinde 1n einen ın Korinth ausgebrochenen Streit darstellt. ber
auch einma|l zugegeben, daß jemand der korinthısche Streıt, he1 jenen
W orten einfällt, ist, erstens Z hoffen, dal, er ın der (+eschıichte
der aqalten Kırche auch 1Ur leiıdlich Besche1id weıß, ıhm och eiN1ge
andere Fälle vVvon Streıt un Schısma einfallen., un zweıtens ist doc
wohl dıe Krage erlaubt, ob eın Kınfall, un besonders e]ıner der AiIC
einmal gescheıt ıst. einen PBeweıs ersetzen kann? Sch cheınt se1INE
Leser für gutmütıg halten, daß S1e, durch jene rhetorısche Frage
verblüfft. N1C weıter ach Beweısen fragen, und bleiht 1E ınfach
schuldıg. Kr ıst, se1Ner Sache sıcher, daß er sıch anheischıg
macht. 99  den Rubriken den W eıhegebeten un letzteren selhst
entnehmen, daß der In den Kınleitungsworten erwähnte Irrtum e1INn
Irrtum ber dıe TeENzeEnN der kultischen Befugnisse der einzelnen
Stufen, iınshesondere der Dıakonen un derselhbe Anlaß“ SCWESCH sel,
„der ZU!L Abfassung des Klemensbrigfes vorlag“, Indem 1Cch dem Lieser
überlasse, sıch ach dem etzten Relativsatz über das Deutsch Sch.s e1INn
Urteil 7ı bılden, gesta ich MIT dıe Frage, weichen „Rubriken“ der

Sch etwas entnehmen will IDıie Jteste und este Redaktıon der
dıe lateinısche, hat überhaupt keıine. Sodann Mag zugegeben

werden, daß dıe theoretische Diskussion ın dem Kapıtel über dıe 1395
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konenweıhe aussıeht, R sollten ungerechtfertigte Ansprüche der
Dıakone zurückgewıesen werden: irgend e1INEe Aufklärung über den
Streıt 1n Korinth, der dem ersten Klemenshrıe zugrunde hegt, ist,
daraus nıcht gEWINNEN. VDenn viel ST test, daß es sıch dabeı
nıcht UL einen Gegensatz zwıschen Dıakonen, Presbytern un Bıschötfen
handelte, sondern lediglich dıe Krage, ob ıe Bestellung einem
kırchlichen Amt VOr Absetzung chütze oder nıcht KEndlıich scheınt
siıch Sch nıcht weıter den Kopf darüber zerbrochen ZU haben, obh der
gjeiche Anlaß, der ach qe1Ner Meıiınung den ersten Klemenshbhrief und
das W eiheritual hervorrIief, ın Rom und Korinth oder AUr ın Korinth
spielte. ID wäre aber doch nıcht SANZ unwıchtıig w1ssen, ob dıe
römısche (+emeinde x nde des ersten Jahrhunderts wırklıch daran
gedacht hat, ein W eiheritual 7ı erlassen, das auch ın Korinth gelten
sollte. ast cheınt es S als E1 das Schs Meıiınung ; jedenfalls hat GTr

nıiıchts gELAN, den nachdenkenden 1 ,eser solchen Phantasıen Zı

schützen.
Kıs ist schon oben gESAYT, daß Sch. meıne Interpretation annımmt,

ach der der Schriftsteller 1mMm ersten Satz e1In e1genes Werk (besser
den ersten 'Veil des vorlıiegenden W erkes) mıiıt em ' Thtel Ilepi YAPLOLA-
TW schließt. Da er HU dıe zweıte Schrift, ehen d1e K  , se1lnem
pluralıschen Mittelwesen zwıischen römıischer (+emeılnde un römıschem
Bischof zuschreibt, S mu ß er d1esem auch _  © YAPLOLATWV zuwelisen
un schreckt VOL der Annahme nıcht zurück, mıiıt dıesem Thtel E1 der
erste Klemenshrief gement. Das ist, allerdings dasr Stärkste, das
ET seınen Lesern A hıeten gewagt haft Janach wırd e oder
meınetwegen das römische W eiheritual VOn deren „Verfassern“ q ls die
Hortsetzung eINES Brıefes }  11L dıie korinthische (+emeıinde bezeıchnet,
wırd ferner dieser Brief nıcht e1INn Brıef SENANNT, sondern er hält eiINn
ın der altchrıistlichen I1 nteratur unerhörter Vorgang eınen Ssach-
ıchen Tiıtel, endlich eınen Tıtel, der ıhm paßt w1e dıe Faust qufs
Auge.

Damıit dürfte S x  5 SEe1IN. Wıe Sch Se1Nn Wéiheritual „NETauUS-
hebt“, mıt Stücken verzJert, ıe er ach {re]er un
beschränktem Belieben AuUusSs der apostolischen Kırchenordnung heraus-
schneıdet, w1ıe OTr den ext ach den landläufgen Ausgaben abdruckt,
ohne sich u dıe Überlieferung kümmern oder das krıtische a{te-
r1al PE vermehren, W as sehr nötıg SCWESCH wäare, endlıch Anmerkungen
hergıbt, deren Gelehrsamkeıt lediglich ın längst gesammelten Bıbel-
tellen besteht, mıt a ll em kann iıch meıne Leser verschonen, ohne der
Sache schaden oder 1ın den Verdacht ungerechter Berıichterstattung

geraten. Ich schlıeße mıt dem offenen Bekenntnis, da ß M1r nıcht.
klar ıst, Sch dies Büchlein hat erscheinen lassen., VDenn

ungünstıg möchte ich nıcht vVvOn ı1hm denken, daß ich ıhm dıe Meınung
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zutraue, er lege damıt eınem wıissenschaftlichen Publikum eine Ww1ssen-

schaftliıche Arbeıt VOTL.
Trof. SCHWARTZ.

Graiffn -KF Nau Patrologıa Orzentalıs. Parıs: FKFırmin 2dot
et (e ımprımeurs-Edrteurs. Allemagne el Autrıiche-Hongrıe: Herder

F'ribourg en Br1isgau
Les Anoecryphes COnTeES Les cla Pilatı et sunnlement [’ Kvangile des

douze anotres. "Texte copte edıte et iradust DUr le Dr. E, Revillout Bn
Tome HKascıcule 2)

Diese. wohl letzte Publikation Rervillouts T Januar
enthält dreı 'Texte verschıedener Herkunft dıe cta Pılatı ach
dem Turiıner Papyrus, der sich früher im Privatbesıtz VO  > Peyron
befunden hat, VONn Uhschendorf teilweise ach Peyrons lateinıscher her-
SELZUNG benutzt, erstmals herausgegeben VvVO1n HOSI Tyraseriz10ne dın
un codıce COPTO del Museo CNLZLO dı Tawrıno: Memorıe Adella veale ACcca-
demıa delle SCLENZE dr Torino, SEVE, LOM. AXXXV 165 f£. folet der
Kopıe, dıe BT bereıts 1879 angefertigt nat. Z7wWweE] Kragmente AUuS
Ms 129 der 5ıbliotheque Natıonale ZU Kvangelıum Bartholomaeı,
1904 ediert Vo  S 1acau, Fragments d’apoeryphes coptes : MeEmoires
HUOhES DÜr les membres de ’ Instatut de (/arre, Y Der ext
berührt siıch mıt demjen1gen der cta Pılatı sehr ahe. Besondere
Beachtung verdient das Zatat AUS ILik 23 46 Aus demselben Pa-
rıser Kodex Zzwel KFragmente über Johannes den Täufer, welche als
Bestandteıle des Kyvangelıums der Zzwölf Apostel anspricht.

Das Hauptinteresse yrweckt der koptische ext der cta PHatı,
den Tiıschendorf ungefähr 1Ns datıert hat, unterläßt jegliche
Altersbestimmung, aher Setz auch den Benützer der KEdıtion ın keiner
W eıse 1n die Liage, sıch eın Urteil bılden können. Sprachschatz
un Stiıl reichen jedenfalls nıicht AUS, soweıt hinaufzugehen. Novıel CIl'=-

g1bt ber die Vergleichung miıt den bısher bekannt gewordenen Re-
zens1onen, . daß der Kopte eıNe sechr getreue Übersetzung der VOIL
Tischendorf sobenannten 'Textform darstellt Dıiese atsache ist, un

bedeutsamer, q ls deren handschrıftliche Bezeugung 1m Griechischen
verhältnısmäßie ]Juhng ist. Tıischendorfs Kodex A, Monac. 12 stammt
AUS dem Trotzdem ist. der Turiıner Papyrus für dıe ext-
kınrtık wen1g ergjebig. Dıe riıchtige Liesart ET viıelleicht. AÄN-
fang VOTauUS, e671' für Thschendorf 2011 ”Ayayviac TPOTLATWP AT  w ETAPY V
TOYYOVOV VoLOLAUNG, Wa uch Mommsen auffallend War, folgenden OTT-
laut bıetet AINIAG 1NEIDOTEKTOP HEIO NCEBPAIOGC NYOpTM,
also m  n  3,  ÜT ApDYOV gelesen en scheınt. Andere Varıanten beruhen
auf Absıcht; In der Krwıderung des Pılatus, daß Dämonen nıcht
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durch Dämonen vertrieben werden 208, An V E  S: LS- "Aoxhntı6)|]
<AAAA? AYNEGXA CAADUCGCONION Z 1INIMNOYTE W o der gT1€-
hısche ext Unklarheıten ze1igt, kehren S]Ee 1mM Konptischen 1ın der
Regel vergrößert wıeder. So Ö 263, 1ın dem Schlußurteil der Hohen-
priester: Al SW TOUD SWLLLOD TOU ÄEYOLEVOU I1wßAA TO LYNWOGUVOV AÜTOD
YLY@OOXETE OTL  T ETLANATEL SWE TOQU LO VOS XTÄ 1esen sınnlosen AtZ hat
der Kopte schon vorgefunden und ıhn 7ı interpretieren versuchend
oklavısch weitergegeben: :_‘J H0Na IR 1IIGETG‘“YA'X HT GPOGQ X6
ICOBHA GPG NMEYPMNMUSEYE U“ GVWAOTIG Q 00118. TETHAGILIE  — Z EGEUYP«
HAL JA NG?

Daher ist seıten der Textkritik 1n Abrede stellen, wenn

meınt: „ON NC peUL ıInNOrver QUC le document de Turın eST, ‚VEeC ba PYr-
lmpseste Wres fragmentarre de Vıenne, la hase fondamentate laquelle
<’ost AnPUYCE la crıbque.“ Damıit allen a ber auch weittragende Folge-
ruhngeh für die Entstehungsgeschichte der cta Denn auf dıe eEtZt-
genannte Stelle haut hauptsächlich den Nachweıs auf, daß dıe
Schrift ynostische Eınflüsse verrate. Dıe sämtlıchen Belegstellen SINd
textkritisch unsıcher EZW. lassen erkennen, daß schon dıe ogriechischen
Ahbschreiber nıcht wußten, W a dıe W orte hbedeuteten Insofern der
koptische Papyrus ermöglıcht, das Alter der Rezension bestimmen,
besıtzt GT einen hohen Wert für dıie Textgeschichte. Wiıe fern OL aber
elhst. schon den Anfängen StC. annn IMN  - kaum deuthlicher,
als Nan dıe syrısche Überlieferung daneben hält, dıe Rahmanı
1908 veröffentlicht hat,

DR. LLGEIER.
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T Heıidelberger Akademıie der Wissenschaften StLEC Studcdı alıanı dı 1IC=

log1a (Nassıca. StMG:Bo. Studien und Mitteılungen TE Geschichte des Benedik-
tınerordens. StE Studı Omanıl. TAK Trudy der Geistliıchen Akademie
VO  - Klew. Theologıe un (Glaube. N‘ Lız Theologische Literaturzeıtung.

Theologisch praktische Monatsschrift. TQs. Theologıische Quartal-
chrıft Theologıische KHevue, 'Tu  S 'Lexte und Untersuchungen.

Vlaamische Academıe VOOT 4al- Letterkunde Verslagen ededee-
lingen. VVr Vizantıjskı)j Vremenniık. WB  Q Wissenschaftlıche Beılage E

(+ermanıla. WsKPh Wochenschrift für klassısche Philologıe. WZKM
Wiıener Zeitschrift {r e Kunde des Morgenlandes., ZDMG. Zeitschrift der
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft ZDPV., Zeitschrift des Deutschen
Palästinavereıins. ZKeo Zeitschrift {11V Kirchengeschichte. K Zeitschrift
für katholische Theologıe. ZMw. Zeitschrift ur Missionswissenschaft, ZNtEW.

Zeitschrift fr dıe neutestamentliche Wissenschaft Zeitschrift fÜr wıssen-
SC  ıche Theologie,

Römische Ziahlen bezeichnen dıe Bände, VOL denselben stehende arabische e
erıen VO  w Zeitschriften. Beı1 Büchern wıird das Erscheinungsjahr 1Ur vermerkt,
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11121 von dem Jahre 1914 verschiıeden ist. Der stand be1 Kriégsausbruch 1ın
einem Tauschverhältnis m1t folgenden Zeitschriften: BbZ.,, B  9 K  9 EP  S (mi1t Eın-
schluß des an M.; MAIA,, R KRHE., ROC,, KStO.,5 ZDPV,, ZNtEW. Seit
Krıegsausbruch ist über dıe 5lfte dieser Zeitschriften nıcht mehr be1 dem Heraus-
geber eingegangen. uch War dıesem gei1t Monaten nıcht mehr möglıich, regel-
mäßig che Straßburger Universitäts- und Landesbibliothek Zı benutzen. Durch beıde
Umstände ıst; ıne tarke Lückenhaftigkeit des vorliegenden Derichtes bedingt, welche

vorläufig 1 Hinblick auf die Weltlage entschuldıgen WO. Zusendung VO  e}

Separatabzügen iın uUuNnsSsSer Interessengebiet einschlagender Veröffentlichungen Aall-

deren IS den obengenannten, namentlhich AUuS weniger verbreıiteten und uSs solchen
Zeitschriften, dıe DUr ausnahmswelse jenes Gebiet berühren, wurde namentlich unter
den augenblicklichen Verhältnissen 1Nne möglichst erschöpfende Beriıchterstattung ın
hohem Grade fördern un wıird deshalb dringender qlg je Al die Adresse des Heraus-
vyebers ın Sasbach, Amt Achern (Grhgt. Baden), ®  a Rosa 11 Dienste der ache
rbeten. Auf solchen wolle der Titel der betreffenden Zeitschrift, SOW1e dıe Band-,
‚JJahres- und Seıtenzahl jeweils gütigst vermerkt Se1N.

Sprachwissenschaft. Semitische Sprachen: (GÜGrimme handelt
ZDMG HXT 259969 über Semitische P-Lavute, deren CT, 1n
erster Iınıe VOIN Athiopischen ausgehend, TE verschlıedene für das
Ursemitische feststellt Barth 1at. auf Grund sorgfältigster 7Ziusammen-
stellung des Materıi1als IDie Pronommnalbildung IN den semtaschen SPYA-
chen (Leipzıg 1913 153 5.) qals scharfsınnıger Beobachter
verfolgt, un untersucht MG HAN UE 360—364 Ihe Eitymotlogıe
VTON vab —\\  A MC ;)"'“'J „nıcht semn“, wobel für das erstere
auf äthıopisch Al hingewıesen un für das etztere ein Zusammenhang
miıt dem syrıschen A abgelehnt wIrd. Sematische Sprachprobleme,
die ebenda 365—372, 600 ff Bauer erörtert, sind dıe I1 ihm VeTI1'-
fochtene Priorität des Imperfekts dem Perfekt gegenüber, dıe Her-
zunft der Objektspartikel yar, AN USW., der Feminincharakter der
paarweıse vorhandenen Körperteue, SOWI1@e der Status CONSIETUCLUS nd
Verwandtes. Mıt der Krwerbung vVvOoOn Tripolis durch Itahen dürfte E}

zusammenhängen, daß dıe etzten Jahre gerade innerhal des italıe-
nıschen Sprachgebiets eıNe stattlıche Reihe VOL Hilfsmitteln HKr-
lernung des Arabischen gebracht haben Kıs se1en gENANNDT: da Aleppo
und Calyaruso IA lngua araba MAESTYO. Metodo DYAbLCO-
LOYV1ICO ad USO eglı ıtalıanı (Palermo 1919 N  i S, ıe vım ele-
ment.2 dr ngua araba, VOoOxn da Castelterminı (Palermo 1919
45 S un des gleichen V erfassers (J0VSO elementare da UNGUA aAraba
Ad SO delle scuole medre (Beirut 19192 184 S, Bert1 Sıllabarıo
arabo ad USO degqgt Ttalrıanı (Ascolı Pıceno 3  (3 52 Cardahı
Tyrattato dı grammatıca arabo-ıtalıana CON ındıce alfabetıco ıtalıano-arabo
ronNtenente le VOCT indeclinabili, PTEPOSLZLONL, ınberiezu0N4, avuverbi OM
usSatı avverbralmente (Rom 913 XILE 2979 S: dıe Grammaltıca
elementare della UNGUA aAraba USO degle atalıanı cCompPrLata da ÜN
arabo Cattan (Kom VJL, 143 S und desselhben ({r am-
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matıca Leor1cCO-PYATLCA della lngua araba le scu0le otalıane (Citta dı
Castello NVILL 379 S.), Fiecchı,
Vol Studzo0 LeoricO-PYAtıCO ngua araba ad WUSO seuole
medre Vol. Stud2io0 COMPAT AtLVO lngua araba elte-
AVYEO COMUNMNE (Turın 1919 N11 319 155 D.), Gabriıelı Ma-
nuale dr aArabo letten (Grammatıca Prıme etlture (Kom 1913
NI 279 S.), Dı atteo (r ammaltıca araba CON SECYCLZ. dı Wraduzi0Ne,
dealoghı PCC (Tunıs 1919 319 5.); Pacını 02102 grammatıcalı dr
INIUA araba fFonologia mor fologıa (Florenz 1912 1692 5.) Pızzı
Manuale Aella. lngua aAraba SCTALCA Grammaltıca "T'em Antologıa,
Vocabolarıo (Florenz 1913 NT 357 5.);, Scıalhub (Grammatıca
otaılo araba ranppor m le dafferenze wra ’arabo letterarıo al Araletto
I1brc0 ({ru1da egl stud2i0s; nella ANGUA deglı Arabı (Mailand 1913
XTr 398 ); St1 IM ee Grammaltıcheltta DPFALLCA della UNGU_A
araba DV SO der VLAGALALOTT COWMNWWLEI Canl oldatı Erıtrea T rıpole-
LAanıd (wenaica (Yurm 1919 114 w) und aCcCcarı T/arabo
CYLÜEO ”’arabo narlato IN Tripoltanıa G(Grammaltıca elementare PTAbLca
(Florenz [1913] T14 157 S Dıiesen Krscheimungen entsprechen
aut dem deutschen Boden C116 Klieme arabısche Sprachtlehre vox Harder
(Heıdelberg 1913 164 D.), aut em französıschen Abderrah-
ma Einseignement de Parabe narle el de Arabe vregulber d’apres In
methode dıirecte Deuxıeme nervode classes de QUAWWLEME et de Iroısıeme

IL1 144 S.) un EeE1INE zweıte Auflave vOn Soualah Me-
hode DTATLQUEC A’arabe veqgulier, ’ usage de OUS les etablıssements d’ın-
structıon 24144 33 5.); auf em englischen Amery BHey
Aıd LO Arabıc OT GCCI Sy ffLCLALS and ErS AesSIWouUSs of WCOUTUNG

general knowtedge of the Arabıc Language 181 w} un
Steı lıng Arabıc and, FE'nglısh 1dıom conversational nd UEr ArY (Lon-
don auf dem spanıschen (le1ı deıra Gramatıca de Arabe steral
(Beıirut 1919 X11 215 S.) Ta arabıischen Dialektkunde 1sST a,h-
gesehen VOIL den ıhr zugute kommenden Partıen einzelneı der SO
nannten Liehrbücher, E1INE verbesserte Auflage voxh Bauer Das
Palästinensıische Arabısch dre Diralekte des Städters und des Fellachen
GGrammaltıalk Ubungen nd Chrestomathıe (he1pzıg 1913 264 D.)
verzeichnen Bıblische, patrıstısche und byzantinısche Gräzıitat Auf den
Vergleich MI1T der Sprache der Papyrı gründen sich Dk 423— 455
Note da 97 AMMATLCA neotestamentarıda VOxn Ba a le über instrumentales
SL, Mk un z un über den (+ebrauch vOxL a  s ST.9;
Deiıßmann hat tSt 115 119 erneut beı das Vateı unNnserwor
' TLOLGLOG, Böhlig und Dibelius haben henda 170 177 bZw 178
hıs 189 ber dıe Paulinischen Ausdrücke EixtyveooLs aÄNdELAG gehandelt
{)ie C Lreferung des Auflage durch Kögel bearbeıteten (3 eIN

schen Bıblasch-theolog W örterbuchs der neutestamentlıchen (79 ÄzılAt
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(Gotha. Z 609—768) reicht vOoOn KANOOG bHıs Node (+uibert handelt
RSR. 565— 596 Sur ’ emmploz d&  LO et SC5 SYNONWYMECS ANS le
(’harıs hetitelt sıch Fn HDeutrag (Aeschichte des Aalbtesten Ohrıisten-
UMS voOxn W etter (Leipzıg 994 5.), der sıch auf wertvollen Unter-
suchungen ber dıe Bedeutung des Ortes 1 und ın gleichaltrıgen
außerbiblischen Quellen aufbaut. Kın sprachliches Zeugnis FÜr daie
Hellenısıerung des Chrıstentums erhlickt Deıßmann 260f.
In dem attiziıstıischen Optativgebrauch des Klemens VOo  S Alexandreıa.
Sprachliche Untersuchungen (osmas Indıcopteustes bringt e]ınNe Dıisser-
satıon vOoOxL Wıttmann (München. NI 67 5.) Mıiıttel- und Neu-

griechıisch: Hatzıdakes hat, unter dem Thitel ‘EAAnvixal WEÄSETAL (Athen
1913 S e]Ne Reıihe 1mM Laufe der eıt erschıenener Aufsätze
ZUr mittel- un neugriechıschen Philologie vereinigt wıeder heraus-
gegeben Mittel- und neugriechssche Erklärungen hber Kustathius werden
VOoO  S Kalıtsunakes MSOS NI 9} eingehend besprochen.
Ebenderselbe leıitet ın dem Aufifsatze Sy T YÄmWSON ä NS ÄQTtpELAS
XPNOLS TOUL STA HU  Q 9590974 dıe Intensiyvbedeutung vVvOn STa 1
nNneUeEereN Griechisch 115 der Sprache des antıken Kultus a‚h Pheno-
MENES de econtractıon eN GVEC mMmoOderne werden voxn Pernot on 1{4

In den Secerattı ”arı da erudıizıone da eyalrca IN958— 264 erörtert.
ONOTE da Eodolfo Renıer (Turın handelt S 981— 999 Bartolı
unter dem Titel OoMaAanıd ‘Pouayvıa über dıe verschiedene etonung
lateinischer un rumänıscher Fremdwörter 1 Griechischen. Wrı anta-
phylıdes °‘H ÖDÜoypapLA. WAS (Athen 1913 174 S trıtt für Reform
der neugriechıschen Orthographıie e1n, Kın gu Lehrbuch der Sprache
ist. Barths Neugriechisch. Metoula-Sprachführer, PINE nerkürzte Me-
thode Toussamnt Langenscheidt (Berlin-Schöneberg 1913 183
Slavısche Sprachen : NPONCXOMACHUIMN 1 1Ar0AHNbI (Dre Herkunft der (7la-
goletıca) hbetreffend nımmt WFortunatorv IRSL 1913 991-—— 9256 für
ein1ge Buchstaben unabhängıe VvOL essely I: koptischenAlphabet se1InNe
Zuflucht Armenisch: Aus früher allmählich 1n H erschıenenen Ar-
tikeln sind NT danıans ausgezeichnete l\mmw_g‘l:‘lrwém‘b g funngne[d-fulhlip.
f lxu1uu:&nu‘l: 2n 9ulı (Lexikalische Beobachtungen. Klassısche Per1ıode.
( Wıen hervorgegangen. Georgisch und Verwandtes: AÄAus dem
Volksmunde gesammelte L’py3uHcKIÄ (KapTex1i) r.A0CCAapıK CP-

N PAUHCKOMY (Georgısche /Kartvel.] (7lossare N den Dra-
ekten VON Imer1a nNnd Ra6e) wurden VO  — Beridze (Petersburg 1913
76 S vorgelegt. (iarala handelt (Petersburg 1913 S 06
OTHOINCHLM 90XA3KATO A43bIKa K'B AaDETHYECCKUMBL ( Über das Verhältnıs der
abchasıschen Sprachen ZU den japhetıschen). uch arTt hat Peters-
burg 1913 51 5.) KD BONPDOCY NONXOMEHLM Q0XA3KATO J3bIKa CDCAM
s (0)  UNYECKHX ZiUr. F’rage ber dre Stellung der abehasıschen Sprache
unter en janhetıschen) Stellung m  9 nachdem. e71* 3'hb JHHTRBU-
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CTHYECKOHN NOB3AKM AÄgßBxa3ırlo (Von eIner lnguistischen Reise IN Ab-
chasıen) mitgebrachtes Materija|l Zı deren Beantwortung BA  - 1913
303— 334 der Offentlichkeit unterbreıtet hatte

UOrts- und Voölkerkunde, Kulturgeschichte, ore
Kartographie und Statistik: Auf Ie KErkursionskarte VON JSerusalem nd,
Mattehudäa hearbeıtet. VOL Becker und Dalman bezüglıche e1IN-
gehende Eirläuterungen hat der letztere DPV AA S28 A}
veröffentlicht. nachdem er sıch ebenda 278— 984 Zu kN Karten und Bıaıl-
dern der württembergıschen Bıbelausgaben In nıcht durchweg günstigem
Sınne geäußert hatte KEıne qls erster W urf 1n se1nNer Art SahZ A1US-=

gezeichnete Lieistung ist, Streıts Atlas Hıerarchicus. Deseriptuo GJEO-
graphica el statıstaıca VOMUANAGE ecclesia.e LUM Occıidentalıs tum Orzentalıs
zurta statum YrYAaesENTEM. Accedumnt nonNNuULLae 210otae hıstorıcae NECCNON

ethnographicae (Paderborn 1913 VAIL 125, miıt 37 Karten).
Keisebeschreibungen, Geographische Schilderungen : Von Bädekers Konstan-
iınonel, Balkanstaaten, Kleinasıen, Archıupel, Cypern. Handbuch FÜr
Reisende lıegt dıe Auflage (Lie1pzıg. KK 484 S VOTL Seinen
wıssenschaitlichen Beraicht über meıInNe RBeıisen IN Palästına IM Jahre 1912
1at Kühtreiber XXVII 113198 ZU Abschluß gebracht.
DIDre Zweiglune ‘A f ule-Jerusalem der Hedschazbahn, ıhren geplanten
Verlauf und iıhre Bedeutung behandeit ebenda O RE 1eckmann.
An populär gehaltenen Beschreibungen Palästinareisen sind Liang-
mMmesser Palästena. Wanderskazzen WUS dem Heilıgen Lande (Chemnitz
19192 HEL 139 S° und Paıllıez Mon VOYUYEC (l JSerusalem du D aurıl
4Ü 3 IU 18555 (Lroyes 19192 1923 S nachzutragen. Schumachers
Nachrichten über NSCVE Arbeiten IM Osthordantande wurden
XX VAI 125—15095, 260— 9266 fortgesetzt. ber Yte Stadt und Land,
en Schatzkiästlein der Nataur und Kunst IN Dalmatien handelt chle er

( Wıesbaden. 180 5.) Physıkalische Geographie, Klora und Kauna, Wırt-
schaftsleben: Kleıin hat DPV XX VII 217—249, DE Das
Klıma Palästınas auf Gr7und der alten hebrässchen (Quellen VOIL der Bıbel
hıs ZU111 'T’almud 1n reiızvoller W e1ise behandelt. h hıetet
ebenda 180{. den üblıchen tabellarıschen Bericht über Hegenfalb IM
Waınter “ auf Beobachtungsstationen des DPV IN Palästına
un 391 denjen1ıgen ber LEiegenfall ım Winter 1915/14 auf Be-
obachtungsstationen des DPV IN Palästına, W ährend 1eckmann 071
ın entsprechender W eıise Eirgebnisse der Hegenmessung IN HTedschaz-
bahngebret, Wıinter 191514 vorführt und Lohmann O71 A über IDie
Assamerung Jerusalems und ihr erfreuliches Fortschreıten eingehend
berichtet, hat sodann Eınsler 249—_ 9260 Das Töpferhandwerk bei
den Bauernfrauen Ramallah unNd Umgegend un raf 397348
Ie PerlImutter-Industrie IN Bethlehem besprochen, woneben Wiırt-
schaftsgeschichtlichem och Fattal ISIr As yl L5‘“*’°’ AS ı>
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(Bılan C(ommercıal de Damas VT 363 ---376 anzuführen
ware Palästina nd dıe heılıgen Stätten FEıne russısche Quelle des 15 Jahrhs
A0OXIJeHLE Apcenla Ce1yHCKaTO (Die Pilgerfahrt des Arsen1) VÜON Salonıkı)
nach Palästina, wırd VONn Adrıanova LILRSL 1913 IIE 195— 994 NEeU-

herausgegehben und untersucht. Ie neutestamentlıchen Lokaltradıtionen
Palästınas 2n der eıt ÜOVY den Kreuzzügen sınd Gegenstand eıner AT
beıt VO  — Klameth (Münster. AKLIL 159 5.) behandelt auftf
(jrund unmiıttelbarer Ortskenntnis Ie Stationen des heılıgen Kreuz-

IN Jerusalem (Freiburg 15 119 S miıt glücklicher Verbin-
dung vVvon historischer Kriıtıik un erbaulicher Pıaetät Un ENXNTE d’Hu-
tychtus yelatıf S ’ El6ona, der sıch 1n dem DBerichte des arabıschen
Historikers ber dıe Kroberung Jerusalems durch cdie Perser findet un
bislange ırrg auftf ıe Justinjanısche Marıienkirche bezogen wurde, wıird
durch Burtın 4A01 2908 ausfiührlhlich erorter Eıne Tiul-
sammenstellung der geschichtlıchen Nachrichten über E 'xxhnota
TNS 09Ee0t6x00 &v lepovoahnın hietet Phokyliıdes A 667/—679,
nıcht ohne dabeı auch anuıtf das vielumstrittene Problem ihrer Lage ein
zugehen. Scrimgeour Nazareth of fO day (Liondon bringt e1NE
ehenso eingehende q,1S anschauliche Schilderung der heiligen Stätten
jenes Ortes Kthnographie: Natıonaler Bestand, berufsmäßıge Gruppre-
VUNG N} sozıale Ghederung der kaukasıschen Völker sind der Gegen-
stand, den Statistisch-ökonomische Untersuchungen VOL schchanıan

Nter der Redaktıon Voxh(Berlin-Lieipzıg. J4R 81 betreffen
Volkoyv begann e1iNn Sammelwerk über YKDPAHHCKIM HAaPO/Lb eIO0 HDONHIL-

U Ha Das ulerarınısche Volk IN SeINEr Vergangenheit
nun.d Gegenwart) (Petersburg) Lı erscheinen. Kulturgeschichte: Be1
Stieglm NI Kırchenväter und Klassızısmus. Stımmen der Vorzeıt ber
humanıstische Bildung (Freiburg 1913 VLLL, 104 S zommen
S A die (Jriechen hıs Synes10s gur ZU ıhrem Recht AÄAus der (7e-
schichte des KErankenhauswesens M früheren Mattelaltter IN Morgenland
und. ECNALANG macht Sudhof{ff EFKhw. 11 Z Mitteilungen, wohel
er dıe betreffenden Lieıstungen VvOxL DYZanz sehr hoch einschätzt KEıne
VvOn dem Archıimandrıten Dosıtheos dem orthodoxen Patrıarchen von
‚Jerusalem und se1INer Synode erstattete “"Pıxdeoıe p  n NI  LS) MO TO STOS
ON XATASTAGEWE T(DVYV SYy oahaıotıyn o  V} TOUL Jepo0d K 0LVOD TOL
L1ayvayıov T amov GUYTNDOVLEVWV SyOoA@V wurde N ASJET 612-— 6928 publı-
ziert. Kolklore: Das ın der gr]echıschen Barbaralegende erwähnte
Metoov ÄQW3OVELV War, w1e Weyh 16447. ausführt, das Ab-
MESSeN eıner Fußspur der Heılıgen miıt eınem nachher R Amulett
tragenden Waden, Band oder Tuchstreıfen Der Euınfiuß der Bıbel auf
Namengebung un Sprichwörter StEe M X V 342 —354, 430—436,
540— 547, 621— 631 1n Hortsetzungen von Cheikhos 116 M\ J

Au} V (Christianısme el Latterature Auanl ’ Istam) ZUTF ede
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Volkskundliches el-Qubebe her JSerusalem en Spoer un oddad
Z7DMG 1:.X VL 933959 1n e1ıner reichen Sammlung bekannt
machen begonnen, ir die jedoch bewußt wesentlich HUr auf die muham-
medanısche un erst In zweıter Inınıe auch autf dıie spärliche chriıst-
lıche Bevölkerung Rücksicht wurde. Dey höse Blick und
üihnlıcher Zauber ım neugriechıschen Volksgiauben wird durch Schmidt
NJb NN 574613 behandelt VDer bekannte Folklorist Anıckov
sucht 1n eınem Werke über H3LIUECTBO ” ADCBHAX Pycb (Das AAden-
Lum und Adas alte U  An (Petersburg. XAXXAVILL 386 S unter
Beigabe Zweıer kritisch bearbeıteter Texte den dürftigen Nachrichten
möglıchst vıel abzugewınnen, wobhel Ausblicke auch auf das A bendland
sich eröffnen. K'bh MCTOPIM XNOJKHLIX’'’LB MOJIMTITB'B IOKHO-CJABAHCKON
HUHNCBEMEHHOCTH (Uber Adre (Aeschichte der „erlogenen“ (7ebete IN der Sild-
slarıschen Luteratur) handelnd hıetet, Jacımırsky LRSL 1913 131
TEa e]ıne reiche dammlung der VO  S iıhm genannten
'Texrxte abergläubischer V olksfrömmigkeıt. Kın altrussisches ONCHLE
JaHın.Ja JATOUHNKA (Gebet des verbannten Danıel) hat Miındalerv
(Kasan. 346, XX S se1ınen Dospitator gefunden. Von De 1t%
werden IRSL 1913 Bl LIoBRBeTB HOBIODOXCKOMb NOCAAJHHK'E
Ulr (Die Erzählung VÜOoN dem Novgoroder Stadtoberhaupt SCil) nd
iıhre otıve einschlıeßlich der Bedeutung seINEes Namens (ob Mönch
ıntersucht.

111 GGeschichte Quellenkunde: Be] de Labrıolle Les SOUVCES de
”’hastorre du Montanısme sınd ın sorgfältigster Sammlung dıe einschlägı1-
SChH "Terxtes J.  9 Latıns, SYTLAQUECS ‚VEC UNEG ıntroduckhon CrÜQUE, UNG
traductıon FTANGALSE, des otes et des „ndıces“ (Frıbourg-Parıs 1913

89 S geboten Die wıichtigsten "V’erxte ZUNV (zeschichte
des Montanısmus hat außerdem auch onwetsch 0Nn 30
Lıetzmann Kleme ELE Nr 129) zusammengestellt. KEıne erneute
Untersuchung, der Batıffol 81—95 Les documents de la
ca (onstantın. unterzıeht, gelangt dem Krgebniıs, daß sechs VOoO  u
den 15 angeblıchen Kaıserbrıeien, welche Kusebios miıtteut, eınen eiN-
heıtlichen 06 arıanıscher Fälschungen darstellen. Von Preisigkes
Berichtisgungsliste der griechıschen Papyrusurkunden AUS Ägymnten ist,
Heft © (Straßburg 1913 101—196) erschıenen. Von Heısen-
bers und ensger ın mustergültiger Pubhıkation miıt gediegenem
kKkommentar vorgelegte und fast sämtlich ausgezeichnet erhaltene By-
zantınısche Papyrı IN der Köngl. Hof- und Staatsbibliothelk: München
(Leipzıg-Berlin. }  , 203 37 a sınd den 74 - RO4 ent-
stammende Stücke des Archıvs VO  b Patermouthis W enıgstens teıl-
welse auf Urkunden der byzantınıschen eıt bezıiehen sıch dıe Notes
from HAPYTT IN the Brıtish Museum VO  S Bell, A Pf. V} 100:——1063 Be1l
De Stoop Het antısemıtısme Le Byzantıum onder Basılıus den Mace-
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donıer V-AHTL 1913 AA B} wırd 'Text und 1olländısche Übersetzung
der antıjüdıschen Streitschrıift e1INESs byzantınıschen (Aeistlichen des
10 Jahrhs miıt einleitenden Ausführungen über dıe Stellung der Juden
1m byzantınıschen Reıiche geboten. Hogsık eBPpeHCcKIX ZOKVMCHTL 33a-

PAaX'’b N Xa3ap0-pPyCCKO-BH3AHTIÄCKNX'B OTHONICH1LAX'B O K (Fn
NECUECS hebrässches Dokument her dAre Chasaren und dıe chasarısch-rus-
sısch-byzantınıschen Beziehungen IM Jahrh.) wırd dem Briefe eINESs
chasarıschen Juden VO okov Va 1913 N ovemberheft Pa
1 hbehandelt. 1IHCBMO NaTplapxa K-aro OQeOoMHNNJAKTA K'’b apıo boAarapıy
eTPY (Der Brıef des .pier Patrıarchen T’heophylaktos An en Dulga-
rıschen Zaren Peter) wurde Petrovskı) 1913 Aı n E
miıt eiınem Faksımıile der Mailänder Hs veröffenthcht Nachträglıches
ZU en Akten des Xenophonklosters veröftentlichte Kurtz VVr
” G} Al sechs Urkunden AUus den 15320, 16158, 1620
84 un UIept TNS SY  d T7 Emapyıa Kısdpov S  S Kontns LENAS WOYNS
TNs ÜTEPAYLAG ÖSGMOLVNG YLOV YHEOTOXOD TNG XUPLOAG Vöänyntpias TNS EL AÄhOU-
WEVYNS ] wyıac handelnd bringt Lebedakes ChrK E SR Veröffent-
lıchungen 4115 dem VOMmMm datiıerten Urkundenbuche des OStTers
'’Av£xdorto. ONLELWOIELS E0pEVELGAL SV T e  LE0  % WOVT) Bzlhayvıölac sınd NS
XT1 426241 Gegenstand e1]ner Publikation VO  u Belanıdiotes. Seine
Sammlung von N  EL mNYAL TV ÜEOLOV TOU CA7  L4  LOU Upovs hat Petra-
kakes nAT 150— 165 weıtergeführt. Kugeas hat
123163 das kultur- und wirtschaftsgeschichtlich nöchst interessante
Notizbuch CINES Beamten der Metropohs IN "T’hessalonike MAUS “ilem Anfang
des M Jahrhunderts, wıe CT1' wahrscheinlich macht, ohl des ‚Joannes
Eugenikos, ALULS Incht SCZOSEN. In der olge se1ner ’AhsEavöpıya ZN-
WELWLATA wurde durch Chr Papadopulos KPh A{ 1702275 dıe
"ErLoTOMN nOO0S Küpıhhov AoOXapıy LatpLupyNV Akhkesiovöpstas e1INes Bischofs
Matthaıos Mup£wv publizıert. Kın Beodatı0y XL OLPLAVLOV UWNTDOTOÄEWS
Kontns VOIL 1756 wıird durch Oıkonomiıdes Chrk 109— 1920
1n griechıscher Übersetzung miıtgeteiut. Beım Amtsantrıtte desselben

Behörden un Prıyate entrichtete „Geschenke“ sınd dıe Kavovıxa
mESXE6LA UWNTDOTOÄLTOU KpntNG, deren VO 1786 stammende Luste
ebenda HZ anud ades bekannt o1bt und erläutert. Eın
” Avixdotov Ilartpıapyıxov Zuyyihıov des Öökumenıschen Patrıarchen Kyriıllos

1803 wıird durch Belanıdiotes A 360733 ecdhert.
Durch Veselovskı) un DruzZının wurden 1n Zwel weıteren eften
LIaMATHHKH ÜBT'B Pycckaro UTapoo0PAAYLECTBA (Denkmüäüler AUS

CN ersten Jahren des russıschen Altgläubigentums) (Petersburg 1913
28; ”5 NT 41.) erschlossen. Be1 Palmierı1 Um
D ınedıita da Fantıno Kalaresso AVCLVESCOVO da Creta, saul COoNC1LILO dı
Wenze ME 284.-—9294. wırd dıe Publıkation dıeses 'Textes Z

Ende geführt. Koikyliıdes bhıetet NS A 60— 68 mıt. <urzer Kın-

ÖRIENS ÜCHRISTIANUS. Neue Sserie D
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leıtung 2 einer ‚Jerusalemer Hs Briefe des Oe0dwpos ‘Pevtıoc A P  SV
A  £Sd dr ALOC, der 1m 16 Jahrh. 1n Rom nd Turın dozierte. nter dem
Titel Une MNLSSLON CN Ortent SOUS le Pontyficat de Pae hat Dıb
RO  @ MKAX D4 —99 acht 1m A 1535 CEYTgAaNgCNC Schreıiben diıeses Papstes
Tn veröffentlıchen begonnen. Der hauptsächlich dıe Verhältnısse der
ITtalo-Albanesen berücksichtigende (ontributo alla storıa del yvato
4N Ttalıa e1INES Ungenannten brachte NN 9R 340 —352
111 106119 330360 hısher die Veröffentlichung eıner Denkschrift
des Mer Schıiro U dem 1742, e1INes Priefes des Kardinals Aan-
torı10 Q, en Erzhischof VvOx< Regg10 4S em 1396 eINes Schreibens
des KErzhbhischofs Lombardı vOoOn Messına R0 dıesen Kardıinal
3 D un der Antwort des letzteren T/istruzıone dn (emente TIL
” SUIP €r alıquibus 10048 graecorum“ (1595) le CONGTEJYAZLONA DEr Ia
vrıforma der (7ye0C1 betreften, dıe VOIL ıhm ın römıschen Archıyven gefun-
denen Dokumente, deren Publikatıon Karalevskı] SEA
36 466—45851 eröffnet. hat Kın VO Antonıo Caucus, lateinıschem
Erzbischof orfu, Gregor X41 gerichtete Denkschrift Der Ia
stor ıda vyecenth eres1ie der grec, 1at, Palmıer1 ebenda 366—375 mıt
kurzer KEınleitung herausgegeben un dıe Veröffentlichung vVo (JonNn-
traıbutı documentarın PCY La storı1a distruzione egl Enyiscopatı s
tını ın Orzente ner secol AI X-VILT Manuccı 4892—— 489 begonnen:
{)Dem Jahrh entstammen dıe Miscellanea da documentz che S}
FErISCONO alle vrelazıon.ı 1eS4 AUAa ortodossa mısta colla Latına
N Dalmazıa, dıie C 490— 51292 durch entılızza vorgelegt Z

werden anfangen. Allgemeıne ınd Profangeschichte: Ausführungen VONn

Marını über (Jostantıno Magno ”aını0Nne (hrese K X GT
CLDAT 39093419 beschäftigen sıch miıt den (iründen un Wiırkungen
der Verlegung der Reichshauptstadt nach Konstantınopel. In e1ner
Arbeıt über Deux yecentes FCONTrOVErSES RQOH ON N trıtt
Allard zweıter Stelle zugunsten der neuerdings auf GArund de
numısmatıschen Befundes bestrittenen Richtigkeit des Datums 3192 für
dıe Kınführung des Labarums eın Gediegene Recherches SUTY la garde
imper.ale. et SUr le COT'DS d’officıers de ’armee Yomaıne VB et Ve
srecles hat Babut (3 295— 9260 begonnen. Von Untersuchun-
GEN ZUY ostgotıschen (zeschichte 1 Anschlusse Prokop1i0s VO1L Körbs
hegt eın erster eıl (Kısenberg 1913 NI 113 S.), VoO  S e1iner
Metopia BH3AHTLÄCKOM AMNePIM (Geschichte des byzantınıschen eiches
VOnNn Uspenskı] der and (Petersburg. XIV,; 879 5.) VOL Vol.
vOoOn he Cambrıidge medieval hstory nlanned Oy BÜr y, edaıted OY G wat-
kın and. Wıthney behandelt he vISE of the Saracens and the OUN-
datıon of the western empıre (Cambrıidge 1913 XKATY: 889 S
BuH3aHTLÄCKIM 1HNO0CO.1'b HQa Pycbp Manyu.Ib KOMHEeH'L (FEn byzantımscher
Botschafter nach Eußland, Mannuel KOMNENO0S) wäre ach e]ner nter-
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suchung voOx<h Sestakov 10 Sbornalk U Ehren Korsakouvu
(Kazan 3306 381 eC1Nn Sohn des späteren Q1sers Andronikos
SCWESCHN Ie Balkanhalbinsel UN der Zeıt Or der Türkenherrschaft
hbetrifft Topographisch 11sto7 ssche Studie VONn W ıser (Dießben VO1

Miünchen 168 S Kın Aufsatz VO Salarvılle über Un neuple de
V'ÜGEe LUr QUEC chrıistianıse (I/U) srecle les (/omans E 193 —
208 hıetet eE1INE einleıtend bıs das AS  LO babylonısche Altertum zurück-
greıfende Gesamtbehandlung des Gegenstandes Der ergandg der ()8-
WMWMANEN ach FEuropa u 1/ Jahrh wırd VONn Dräseke K XX
21716504 hbehandelt. Lie S  ‘9 Ia et le SAC de Vonstantinople DÜ les
"Tiyrcs V 145 schildert Schlumberger (Parıs. AT 371 S Taf)
S meiıster haft, W1Ie Man von ihm erwarten konnte ber Athen
nunNter dem Halbmond (Einde des JSahrhunderts) hlıegt Studıie vOoxn

Elsner (Kopenhagen 1913 144 S VOTI Die historıische nd Ieul-
turelle Bedeutung des armenıschen Volkes behandeln ZW 61 Vorträge voxn

Käprı ( Wıen 1913 5.) Der Lehnsstaat Georgıen 1st, Gegen-
stand Ner Monographıe von Reimers (Leipzıg 5.) BHel
Hoetzsch UPLANG FEıne Eiinführung auf Grund SCLNEGH (zeschichte
(07) (Berlin 1913 S oreift geistvolle
et1 achtung ungleıich tıefer, als es der 'Tıitel andeutet den geschicht-
ıchen Wurzelboden der heutigen Erscheinungen Spezıell beı dıe
I'pu HNCHTPA JpeBH5ÄHMCH PyYCH Dreı Zentren des ültesten REußland) ver-

breıtet. siıch Parchomenko LRSL 1913 TOZLZRT Eıne (zeschichte
VGOoNn Montenegro und ANıEN (Gotha 4692 S wırd GopcevıC
erdankt Istorıa Statelor Balcanıce 1N modernd (Die (zeschichte

der Balkanstaaten N de? Neuzetrt) hbehandeln Buchform erschıenene
Lectu anute Ia Unwersitatea IN Bucaresta ( Vortesungen gehalten UN

der Unwersitä ÜON Bukarest) 1111 Studienjahre 1919273 VO  > Jorga
(Bukarest 1913 419 S Lokalgeschichte heı dıe verschiedenen
Üvopaoiar NS le0000A4ANL hat T’hemeles NS7 CTE 901— 908

handeln angefangen Von Phokylıdes wırd ebenda 017 DAl} S
CD XxuOTroALG UTT  O TOROYPAOLAT|VY HAL LOTODLXYT)VY STOULY Ner eıbıgen
Arbeıt behandelt die A briß der SaNzZeN älteren Kirchen-
geschichte der enthält Zxladoc XL (L NEDL AUTtNV Y  -
ÖE6 sind der Gegenstand Meh£tn tTOTn  LXOL METO XaD-
TOU XL SLXOYO@VYV von KEuangelıdes (Athen 1913 294 5.) Kırchen

gyeschıichte Von Ner der (+eschichte desselben gewıdmeten 0n0g1 aphıe
über he orthodox greek natrıarchate of Jerusalem von Dowling 1st

drıtte Auflage (London 1913 F S vermerken Les OVL-

YUNES du chrıstıanısme chez les ots behandelt ansıon X- XII
D —36 auf (}+rund der hagıographischen Quellen mMI1T dem Ergebnıs daß
dieselhben VOL 376 noch nıcht ıhı e1 (+esamtheıt arıanısch WAaTrenh sondern
mındestens dreı vel schiedenen kommunıiıtäten angehöl ten Die schwarzen

04*
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SYrer des Philostorqros VAren nach Maı qu  Y 17 XX AXVIH 705
L dıe (+alla he1 denen sıch mehrfach Spuren ehemaligen Christen-
LUumMS Z6E19EN Von Phokylıdes sehen sıch NS e B 866 889 X 111
76 l 553 — 569 de1ı Hl L10on®üpLoc ETLOKXOTOG aCns un XL 605
611 eE1IN andereı Palästinenser des und Jahrhs ON VLOG
ETLOKXOTOGC Bıtuliov eE1INE W ürdigung iıhres L;ebens un Wiırkens OO
wıdmeft, F veactıon chateedonzenne 0OUS l’empereun Justin (515 5217)
behandelt Duchesne MAH 913 337— 363 Fıne kleine Arbeıt VO

KRaspon1ı hbetrifft D VEOMUELVUMA, der suffraganeı Aella metropol
YravenNnate SO ’ammımnıstrazıone hızantına (Bologna 1911 ILL
13 S Les velatıons de "T’heodore Studite Rome hat Van den
Vorst ME 4.39 447 sorgfältig verfolgt An der Wende
vVvom ZU Jahrh STE der Mıyanı TOEGBUTENOS AA SUYXEAAOGS l£p0-
G0ÄUp.WY, dessen Lebenshild Phokyliıdes XI TD(49 durch

UÜberblick über Se1iNeN lıterarıschen Nachlaß ergänzt. Von Par-
homenko de Hayaı0o AÄAPHCTIAHCTBA YCH (Der Anfang des OChrısten-

UMS Fußland) U un 10 Jh behandelt (Poltava 1913 3092 S
Üyepku HECDKROBHO NONIHNTI  KONM NCTODIM HIeBCKON Pycn XE XR
(Studıen ZUV kirchenpolitischen (zeschichte des Kiever Rußlands M
719 JN.) (Petersburg 1913 414 S werden Priselkov er
dankt Eıne Dissertation VO  n W ellehofeı über Johannes Anokaukos
Metropolit Naupaktos LN Aetolıen (ca 11755 1255) (Freıising 1913

S schildert. schr gut Sein Leben und Stellung L Desno-
hberAbe VTON EDLrUS unNter Michael Dukas und "T’heodor Kommnenos

E)LAAAA‘\’ w>Low
(Lies Maronates et la Compagnıe de JEsus (A/U:  Q XS et

sıecle) handelt Cheikho M ANI1 3921 331 AA AT Von Saha
Eintre Melkıtes et Maronates AUÜU MVETES sr6cle (I7/TO erschıen
EO 209 39 C1INE Hortsetzung Von Photopulos wurde

A111 641 659 C RATPLAOY TIS 1E9000ÄU LV L1oAüxaptros PE
A Gegenstand Aufsatzes VO  a Armale M XN AI

S zsl9;J SA (Le 50° Annıwwversarire
de Ia MOrT du Patrıarche nt Samhırı) ZUI Ausgangspunkt Dar-
stellung des Liehens un der Wiırksamkeit dıeses 1864 der
Spitze der un]ı:erten syrischen Kırche des „reinen” Rıtus verstorbenen
Prälaten emacht La Hıktrarchae catholıque CN (hme CN (Joree et 0}

Japon 1507 behandelt E1 Kssal VO  } Moiıdrey (Zu ka WOI
301 S Konziliengeschichte Zıur antonello CONCUIO dr (Zerusalemme
( Vıcenza 1913 S.) trat für dıe Annahme de1 Ldentität der
Ar 15 11n al erzählten Vorgänge eiN während W ebeı FQs
XCV TE entschieden Zwererler Anostelverhandlungen ‘“über dıe
Stellung der Heidenchristen UM Mosesgesetz (Cal “ und Ang 15) unter-
schıieden sehen wıll und auch 'T'’PMe XN 133 138 unter dem Thtel
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Heraus AUS der Sackgasse der Paulusforschung! den Kampf zugunsten
dieser Annahme fortsetzt Turner veröffentlicht JS 161 178
orjiechische (Zanons attrıbuted 10 the (ouncıl Of Constantınople, 381
together n the of the beshops from MWO Patmos Mss POB
DPOC während dıe Bischotliıst bhısher 1U syrısch un lateinısch he-
kannt Wal, hegen die anones selhst mM1T Ausnahme der Nrn und
21 auch drıtten Kanonıschen Briefe des Basılei0s Amphilochios
VOI Zur Vorgeschuchte des ephestnischen Konzıls aäußert sıch Schwartz
HZ Y 937963 Von den cta ol Decreta (oncılır Natıonalıs
Armenorum Romae 1abıtı AMNENLO 1911 1st, dıe amtliche Ausgabe (Rom
4{ 693 5.) erschıenen Geschichte des Aönchtums Von (zeschichte
der Frühchristlichen Askese hrs ZUV Eintstehung des Mönchstums N

yeligionsgeschichtlichem Zusammenhang vonh Strathmann behandelt CI

erster Band (Leipzıg C S IDe Askese der Umgebung des
werdenden (Ohrıistentums lbers erörtert. St MG Bo 1914 345 1f dıe
WHrave Ist der ber Kassıan Instat 3788 erwäüähnte Finsıedler Archebrios
odentısch mat em un (Jollat. TE  z genannten Biıschof Archebios DON Pamnce-
nhysis? KEıne Etude les d’ Koynte depurs le concCıle de hal-
eedome IJUSQW A P’ainvasıon arabe (Parıs. VILL 195 S
hat VE Cauwenbergh ZUL V erfasser. ber Das OSTer ZUWL Al
Kreuz her Jerusalem verbreıtet sıch Lübeck CL Sn369
Chronologıe: Von Lebeder wırd VVr 1A8389 /3'n HCIODIM
HAD HNACXAIBAbIX'L (Aus der (zeschichte der en ()ster-
zyklen) speziell 19-15THIA AHaTOI1 Ta0 1HKLÄCKATO (Der 199 ährıge
Zyklus des Anatolıos VDON Laodıkeia) sechr eingehend besprochen. Von
Stepanov wırd LRSL 11522131 3aMbTRKAa 00'hB H3CHI  H1lH
Bury O0ONCAPCKATO —  TO  CH1LA Evine Bemerkung Burys Unter-
SUCHUNG iüber bulgurische Zeertrechnung) gemacht ach Mikkolas
Ausführungen über 110PKCKO 00.1TaAPCKOE IBTOCEUAHNCIEHNLE (T’urko uUlLga-
vısche Zeritrechnung ebenda 943947 qoll VO  u den SLEtS PaarW 6EISC VOTI'-

kommenden hbısher unerklärten Ortern Imenniık jeweils das erste
eC1inNn a.Nr 127jährigen Ziyklus das Zzweıte Monat bezeichnen
Gegenwart Die voxn Lacomte un (+10berret bearbeıtete Chronque
des ‚qUSES orıentales 057 266 bezieht sıch auftf dıe SZ6OI S12-
nıschen Armenıer das griechische Patrıarchat Konstantinopel dıe
ıunı]ıerten un orthodoxen umänen un Rußland Das letztere Ste

der übrıgen och Berichte Z Grottaferrata, Kom, Bulgarıen
und (}+alızıen bringenden (ÜYOoNnNaca. VIL 3192 — 3920 310—
384, 414 B( JOS 107 180199 QAB254 367— 380 Vorder-
ornde des Interesses, wohbel neuerdings namentlich die durch den elt-
krıeg geschaffenen Verhältnisse und Prohbleme Beachtung finden ber
Het Brakter der gruiekısche erken de toekomst DAN hat hellenısme han-
delt. de Yıwaan ACEV 3892__ 408 Le drlemme de P”Eevolutıon
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rehqreuse CN Russie wiıird RP  D> X V1 359 — 369 durch d’Herbigny
In X ürze beleuchtet, Die Frage Aun protegera ” Athos? untersucht
eın Ungenannter Et 145— 376 mıiıt Rücksıicht auft dıe
Rivalıtes yelıqreuses el nolıkıques entre la Russıe el Ia ({ rece. Als ”ABıxor
WOLPAL werden ant 94.5— 948 VOoONn C hr Papadopulos cdıe WESC
se1Ner Stellung den onomatolatrıschen Athosmönchen gegenüber SC
das ökumegische Patrıarchat gerichteten russischen Klagen zurück-
gEW1€SEN. ber “"P@oocoLr 5y Lohaıotivn verbreıtet sıch ebenda LO
204 Papamichaöäl. In Ausführungen wıird 441 Da

unter dem Thtel La (7uerra la (/roce schon jetzt 1Ns Auge g-
faßt, WAS <sich %. möglıchen FKFolgen für das relig1öse en Rußlands
A US dem gewaltigen V ölkerringen der Kriegszeıt 1ın Zaukunft ergeben
dürfte, un 1352251 bezüglıch der (regenwart über d Chiesa 0OML-
nante YUÜUSSAA, Ia gehandelt. Das Unionsproblem : Dugouts
„JI’u Petrus“ überschriebene Artıkelserıie über 422 schısme greco-russe
el la PrıMAaubE Pontificale kam NAE 333339 ZU Abschluß Eıne
A, Arbeit ber Benedetto KL le OChrese Orzentalı I19
203— 9213 263—9273 beleuchtet anläßlich der T’hronbesteigung ST Heiig-
keıt Papst Benedikts dıe Verdienste SE1INES großen Namensvor-
gangers dıe orı1entalıschen Kırchen. 1I’ Unmnmone Chiese Orzen-
talı CON In Romana la Formazıone der WOUL Statı Balcanıcı würdigt
Marını D d E 593597 1n ihrem Verhältnıs zuelınander. Be1
Palmier1ı L Jilosofia stor1a SCSMA orıentale SeCondo Viladı-
MLVO Soloven d FEugenıo Trubekon KT 393— 335 beginnen
nächst dıe einschlägıgen Anschauungen des ersteren ausführlich dar-
gelegt werden. Eın Ungenannter wirfit 141434 65—76 unter
dem durch den 'Thtel Pa0 le chrese orıentalı gekennzeichneten SPE-
7z1ellen (resichtspunkt eınen Rückblick auftf das Pontihkat des elm-
FESANSENEN Papstes. Idıe gleichfalls Betrachtungen über

Processo da Leopol, l „udea Cirıllo-Metodiana“ ’unita cattolıca S C-
langen NAN 957229771 ZU Abschluß och ist. iıhr Verfasser
ebenda 395— 339 unter dem 'Thtel Ancora del Processo da Leopolh
delle ecortesıe „enterconfessionalı“ nochmals auft den (regenstand zurück-
gekommen, während 114 25 7-——969 Zabughın mıt Rücksicht auf den
W eltkrieg sıch über La questione rehqgrosa IN (7alızıa la SWAMPA
Occıdentale verhbreıtet. Die kırchliche F/amgung der Balkanstaaten eror-

Fane völkerrechtliche Studie VoO Bachstübner (Stettin 1913
37 S

Dogma, Legende, Kultus ımd Disziplin. Verhältnis ZU Nıcht-
christlichem : Kın Aufsatz VO  — (Case über Christsanity and the MYSTEYY
relhgrons BW &O  z sucht eiınem Einfluß der letzteren auftf das
Christentum lıturgischen nd anderen relig1ösen 'Texten erhärten.
Von ('!lemen werden tSt. 26-—— 39 Isıskult nach Apulejus, Metamor-
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phosen und AS Nenue "T’estament miıt sechr anerkennenswer%er Be-
sonnenheıt nebeneinander gehalten. Höchst interessante Ausführungen
VO  a Harrıs Om the UMNE „Son of (70d“ IN Northern SyYrıa

OR leıten den auf christlichem en einı1germaßen hbefremden-
den Namen Barlähä AUuUS dem Kulte des Jupıter Dolichenus und einer
demselben verwandten Luftgottheit der Osrho&ne a,h ährend über
Indıen und das OChristentum zusammenfassend Eiine Untersuchung der
yeligionsgeschichtiichen Zusammenhüänge vOoOn (+arbe (Tübıngen. NAHT,
301 S handelt, ıntersuchte Kaber spezıell Buddhistische nd neutesta-
mentlıche Errzählungen mıt Bezug auf Das Problem ohrer gegenserbgen Be-
emmflussung (Leipzıg 1913 4, (0 S 1n sehr vorsichtıg abwägender

e1SE, dıe iıh der Annahme e1INer Beeinflussung ndıens VO chrıstlıchen
esten her günstiger se1INn äßt als der entgegengesetzten. Liehre un ehr-

entwıcklung; Häresıen: Kıne leshare Darstellung des (3nostizısmus jeferte
Jur1) Nikolaeyv unter dem 'Thıtel B'b HOHCKAX’L O0O%ECTBOM'B (Auf
der Suche ach der Hottheit) (Petersburg 1913 59  &> S.) Schulte
verfolgt IDe Entwicklung der ve VBOWL menschlıchen Wiıssen OChristı
hıs ZUW Begınn der Scholastalkt Paderborn. N, 147 Ehrhard-
Kirsch Forschungen ZUV chrast!. Lateratur- Dogmengeschichte AL 2
Von Rauschens F'lorıleqgium Patrıstıacum bringt der Kasc. ın
gleichmäßıger Berücksichtigung vVvOoOxL Orgen- un A bendland dıe Tertus
Antenıcaen, ad, prımatum RBomanum SpECLANTES ONN 5.)
In sehr anregender Weıiıse wıird durch Ungern-Sternberg Der
traditionelle alttestamentlıche Schrıftbewers „De (/hrısto“ umd „De Evan-
gelho“ IN der alten ıwche hrs eıt Kusebs VOoON (Vaesarea (Halle
1913 V 304 S mit dem Ergebnı1s behandelt, daß ge1t 7i1rka 140
demselben e1iIn SAaNZ bestimmter, WELN auch nıcht geradezu unverbrüch-
lich gleicher Zitatenschatz zugrunde gelegt worden SE]1. Auf dıe Be-
streıtung der geschichtlichen Glaubwürdigkeıit der ephesinıschen O0=-
hannestradıtion ahbzıelende Ausführungen von Schwartz über Johannes
und. EVYINENOS 210—9219 gehen VOn e1ınNner treffenden
Herausstellung der Ziwiespältigkeit der den letzteren betreffenden ber-
lıeferung AuUS, 1n der dem kleinasıatıschen gynostischen Doketen des
nachapostolischen e1Nn palästinensischer fanatıscher Judenchrıst des
apostolischen Zeitalters gegenüberstehe. Ihe E'ngel- und Dämonenlehre
der griechıschen Amnologeten des Jahrhunderts und phr Verhältnıs ZUT.

griechisch-römıschen Dümonologıe erörtert Andres (Leipzıg 1913

S Be1 de ua brıolle La Urise Montamnaıste (Parıs 1913 607 S
ınteressieren VO Standpunkte christlich-orjientalischer Studıen AUuUS das
dem ursprünglıchen. aslatıschen Montanismus gewıdmete uch und
AI Schlusse des dıe Verfolgung des W eiterlebens des Montanısmus
1 sten ge1t. em Jahrh KB MCTOPIM aplaHCKaro CHODA lNCPBALO
BCEJECHCKATLO cCo6opa ZUF (7eschichte des arıanıschen Streites hFs ZUM
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erstien ökumenıschen Konztl) lıegen KhrC Juli-August 872— 898
Oktober UT Untersuchungen VO  u Brill1iantov VOT Eın VOT'-

zügliches Buch 11 1essen über Ie Marıologze des heilıgen Hıero-
WYNUS Ihre (uellen und ohre Kritale ( Münster 1913 113 250 S
,T wıeder dıe Kntwicklung bıs Hıeronymus 1115 Auge wobeı
auch deı sten ausgiebigst Berücksichtigung erfährt Seine Arbeit
über IDie Eischatologze des hl Johannes Chrysostomus nd aln Verhältnıs
ZU der orıgenıstschen hat Schiıervıetz AI 0712981 210379
436— 448 KEnde geführt Artikelserie Prımalto dı Piaetro

de SUO 855077 DA (720vann? (risostomo Maı t1nN1 KT S e
309 f{O1 gESELZ Eıne Untersuchune De AÄgqgnoetarum doctrina VvVOn

Marıe (Zagrab 114 1929 S führt sıch qls eE1IN Argumentum p-
irıisbcum PFO OMNLSCLENTLA. Ohrista homınıs velatıva C111 Von Palmieris
ex oßer T’heologia dogmatıca orthodoxra (Ecclesiae Jr AECO-YUSSICHE) md
Iumen catholıcae doctrinae ELAMIMNATA et drscussa sınd dıe Prolegomena
des "T’omus (Florenz 1913 198 S erschıenen Kıne FKortsetzung
Vvo  [} ugıe JO Adoctrine des fiNS dernieres ANS ’ EKglise GV ECO-YTÜSSEC be-
1andelt spezıell das Problem des Zeitpunktes, welchem dıe a,h-
schlıeßende W Vergeltung eEINTtrı EZW des Schicksals der eele
hıs ZU allgemeınen (xericht N Popov handelt IRSL 1913 VD
179 ülber locnwa Bo.x10TOAXACKATO CKA3aHle 00O0'B3 ANAKOBCTBYIOHNMNX’D
CHHCKAM'’b Be1nKux’b Mmnuei (Die Frzählung des Josif Volock17 i“über dıe
Äresıe der Judaisten ach den Hss. der ({ roßen Menäüen). Historische
Skızzen hat neben bersicht über cdıe (xesetzgebung betreffend der
Altgläubıgen un Sekten Rußland unter dem Tıtel boppeba BEPY
(Der Kampf UmM den Gauben) J osevıc Borodaevskaja (Petersburg
1919 X A 656 S gelıefert Von (4+1 q, (} Ie russıschen Sekten
erschıen Band Hälhfte Iıe Weißen "Tauben oder Skopzen NECOS
(zeistlichen Skonzen Neuskonzen (zeschichte der Sekte hıs ZU‚r Tegen-
wart Darstellung der Sehte (Leipzıig E s Ziu1
(+eschichte der Chlysten und Skopzen 1ST. ferner Rozanov ÄNOoKANHN-
CHYECKAAM (Die anpokalyptısche Sekte) (Petersburg ()7 5.) Zi

notleren Kın Beitrag ZUE (+eschichte der Sekte der Popenlosen 1st.
ndlıch auch der Au{isatz des Archımandrıten 1kanoı ber „BEINKAaAM
HAaYKa” PaHMmyııa Ji0.nn18 COKDAMNICHIM AHADeA JenncoBa (Die ”  CO  €
Wiaıssenschaft des Raitmundus Lullus der Verkürzung Denmissovs)
1RSL 1913 10 Kın handelt NS ATr 766 175 Ilept
NS SV —>  S- Opeı CVY  4&  Ns ALOSEOEWS TW  < ÜvouatodeiotOv Legende
De heılıge Menas un SC1I1 Liegende hat eE1Ne den Gegenstand jeden-

keineswegs erschöpfende holländische Arbeıt VON Miedema (Kotter-
dam 19183 135 S ZU Vorwurf + „Acta“ da ITllumınata
hat aturo VILI 1011748 “a 007 11441 A S6—90
214 95() höchst. eingehend behandelt wobeı sıch 1ıhm erg1ıbt daß
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dıe jedes geschichtlichen Kernes entbehrende lateinisch-abendländische
Legende voxn den ogriechischen Akten e1ıner im sStieN 2 März
fejerten Photina inspirıert se1n dürfte. Von Markorv werden IRSL
19143 49——_86 LIoBBCeTBL BoxoTE ”” eH OTHOINECHLA LIoBECTH CB.

r  «/ lepycaıuMm: 161 H’b CTHXY L’oxy OHHOM HTB (Dre Eirzählung
O10 nd ahre Bezuehungen Hi Erzählung VON der hl Stadt Jerusalem
und ZUT. Fobubınapa MJA untersucht. Lıturgie : Eın ‘ Kyysıptöiov
YDLOTLAVLANG "Apyarolkoytas vVvoxn Derbos (Athen 1913 359 S.) be-
schäftigt siıch m se1ner ersten älfte mit dem Gesamtgebıet der Ka
turgıe. Das Vaterunser sah sıch VO ensler ext- und „terar-
kryıtasche Untersuchungen ( Münster. UL S gew1ldmet, 1n denen

66 frt. auch hber as des Herrn 1n der altchristlichen ILnuteratur
hıs Orıigenes un 1n den Apokryphen gehandelt wırd. 'Ayaraı SYy
7 —_>  -  >  S& ÄDLITLAVLXT KExuhnotia sind X14 686 —708 807814
Gegenstand eıner Darlegung vox<L Archatzikakes. IDe Eipıktlese IN
den griechıschen und orıentalıischen Inturgien hat Höller HJb K
11021926 aufs eEue besprochen, ohne wirklich eue Gesichtspunkte Z

gewiInnNenN. Als eine Musterleistung verdient hervorgehoben werden
das von Rattı und Magistrettı bearbeıtete Missale Ambrosianum
duplex (Proprvum de tempore) edatt. Puteobondlhanae et Typıcae(
“ CYLLLCO commentarıo contınuo CX MANUSCYLPLLS schedis Ant M
(A6rıanı (Mailand 1913 X ALV: 476 S55 den Berührungen des am bro-
si1anıschen Rıtus mıt orjentalischer Liturgie wird der Hand des
schätzharen lıturgiegeschichtlichen Hilfsmittels eErst richtig nachgegangen
werden können. Heitmüller >oPAÄALIZ A0 59 leitet diese auf-
bezeichnung von dem (Gebrauche des Namens esu EZW. der trınıta-
rıschen dreı „N amen“ ah He1 Chaine Le Rıtuel Eithıopzen brıngen dıe
beiden Fortsetzungen Rıtuel de Ia confiırmatıon et du marıage un Rıtuel
de ’ FWotre Omctron XE X 9250 — 9283 e7ZwWw 4920-— 451 dıe etreXHen-
den lıturgıschen 'Texte in Original und Übersetzung, 1m zweıten FKalle
zunächst 1n der Jüngeren 4118 dem Arabıschen übertragenen Redaktıon
des (+alawdewos. Von Schusters Stor1ia della LTaturgıa IN yelazıone
CON I0 SVLLUPPO del CANTO SACYT handelt dıe neueste Hortsetzung
XF 139 —150 Delle prECL DVr arıe nel Nu0vo "Testamento ner due
V secolrz chresa, wobeı von or1entalischen Zeugen besonders
Klemens VO  S Alexandreıa un Origines berücksichtigt werden. Zwer
altchrıistliche (7ebete 1n griechischer Sprache hat, ach einem Berliıiner
Papyrus Schmidt tSt 66 —78 bekannt gemacht; s aind e1n
ZU Morgengottesdienst Samstag wohl des un eiNn Fastengebet
für HKreıtag anscheinend Sarl och des Jahrhs. Von eıner hısto-
risch-homiletischen Untersuchung über YCcTaBuLlA YUTECHLA (Laturgische
Lektuonen) VO Vınogradoyv liegt eın Heft (Serg1ev Posad) VvOL

Kın L11 ED veröftentlichter Vortrag VOoO Pelleotnı Pr7-
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MATbO dı Pıetro nella hturgra g1ibt eıne geschickte Yiusammen-
stellung der ın Betracht kommenden Außerungen lıturgischer Texte
VDer N AAA 489 {ff. VOoO  S einem erstattete Bericht über dıe

”’AVaKnNpVELS VEOD “Aytov SVY TN ‘PooıxY ‘Exxhnota, ämlıch' des Patrıarchen
Hermogenes, ıe 19 Maı St, 1n Moskau erfolgte, ıist beachtens-
wert WESCH der Schilderungen der lıturgıschen Feıern, welche diese
„Kanonısatıon“ begleıteten. Heortologie: An dem VOo  — Kekelidze VOT1'-

öffenthchten georgischen Kanonarıon wırd auf Grund e1Ner russıschen
Besprechung durch den Archimandrıten Kallıstos XE DA
559 e1Nn Apyatov ‘TepocoAupLtLXOV Toumrıx6v TOU 14000 XAL m(} C“  _
TEDLÄCLBAYVOLLEVT, TEÄETN, TNS SopTNS TNG ÄDLOtTOU YEVVNIEWS SV Bnölessp
behandelt. TNG ZLwNnw0p0ou ’Avaotacswe TOLD ZwtTNp0s NLOV AÄpLotTOü
LEDAL tTeEiSETtAL TNS “Ayımtatnc TV '"Exxhnot@y WNTPOS, dıe ebenda O24<
635 e1IN schildert, sind dıe nächtliche Osterfeıier un dıe V esper
b Nachmittag des Ostersonntags ach dem modernen griechıschen
Rıtus VO  - ‚Jerusalem. nNnter dem "Thitel La Settiumana Santa egl
Ttalo-Grec verteidigt SC dıe unter demselben Thtel geltend gemachten
Bedenken eINes Orthodoxen nunmehr der dortige katholische Papas
ILuzı NI4 353— 364 auch den okalen Karwocheritus VO  — Pıana
Aer ({r ecr. Kirchenmusık: Be1l Tıllyard "T’he acclamatıon EMPECTOTS
IN Byzantıne vıtual BSA 939—— 9260 wıird der entsprechende
ext auf Johannes 111 Pala10logos 2US e1ıner iın miıt oten be-

gleıtenden Athoshs VvON 1433 publızıert un ZA Ausgangspunkte
eingehender Forschungen über das byzantıinısche musıkalısche System
des 132718 Jahrhs. gemacht Seine | vOpaL mEDL TNS Xa NWLAS FEx-
XÄNSLAOTLUNG MovoLxYs werden AT 449 — 449 709 —716 von Bam-
budakes geäußbert. Kirchenverfassung, kirchliches uıund profanes Recht:

Rauschen Eucharıst and ENANGCGE IN the Fırst ST (enturıes of the
Church (London 1913 V 11 957 S ist. e]ıne Anuthorızed translatıon
Yom the secon.d GEYMÜN dıtıon des wertvollen Buches Eınen wichtigen
Beıtrag ZUTLF (+eschichte des kirchlichen ‚ebens un der Bußdiszıplın
1 alten Rußland 1efert SmI1irnov IpesHe-pyCcKIX AVXOBHHUK b (Der alt-
yussıische Beichtvater (Moskau. VILL, 290, 568 S uskorv hıetet,

ÜUyepkıa N3'’b NCTODIM INPHXOAXACKOM AUB3BHHYU Ha CEBeP'L Poccın
XI (Skizgen WUS der (zeschichte des Pfarrev-Lebens IN Nordruß-
Aan.d M W Z Jahrh.) (Petersburg 1913 1 34 I1lbAk XN
Nr 2 Seıne umfassende Arbeıt über H EXKÄNTLAOTLAN vowodeola TOUL

QÜTOKXDATONOS "10v0567LVLAVOD TOUL hat Alıbızatos NS C114 2572975
Durch den Archiman-563— 583 653 —666 8376 —8585 weıtergeführt.

drıten Kallıstos wırd ebenda AA3 804—816, X 13 3359 TL
”1  er 34435 ENTNLO mEL TNS ÖLYALLOLG TOUD XAÄNDOU Iın se1ner SO
schichtlichen Entwıcklung VOoO  S der ältesten eıt b verfolgt. Rhalles
1at, 79— 98 Llept TV SXKKÄNSLAGTLAOV XWÖMYVOV XAtTaA TO ÖLKXALOV
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TNS öpdod6E0u AyaAtOAÄLKNS ZKKÄNGLAG un 9913 Llept TNS XAÜLENWIEWS
TWVYV OL0DY KXATtTA TO ÖLXALOV TNS ÖD 060500 AYyATOALKNS EXKÄNGLAG gehandelt.
ber Iıe Orgamsatıon des ölkumenıschen Patrıarchaits Konstantınopel
1at Lübeck W BG 1914 17L TSO 189 196— 199 eingehend referijert.
nter dem Thitel Loms et reglements de ’ Eglise YyouUumMaınNeE begleıtet

240—9248 Catorjre eıne ersetzung des geltenden Statuts der-
selhben miıt erläuternden Anmerkungen. Der hierarchısche FEiang des
griechisch-melchitischen Patrıarchen wird VoO Lübeck AB
457 besprochen. 1ef eindringende Forschungen vonxn Peters über Ie
oströmiıschen Digestenkommentare und dre Entstehung der 2gesten
SG W 1iX Z 38 gipfeln, VO  S der Analogıe der Bıbelkatenen
ausgehend, 1n dem versuchten Nachweıse e1INESs den Digesten ent-

sprechenden vorjustinianıschen Korpus VOoO Juristenschriften. Sachaus
Syrısche Rechtsbücher wurden durch eınen and (Berlhn, XKXKEN.
385 S vervollständiget, welcher das Corpus JUrLS des yersischen Hirz
bischofs Jesubocht, Krbrecht oder (/anones des nersischen Eirzbischofs
Simeon un das Eherecht des Patrıarchen Mär Abhä enthält. Von
(+0etz Das Russısche echt würdigte eın Band (Stuttgart 1913

VILILL,; 239 S IDe dratte Redaktıon des russıschen Rechtes als Isterna-
vısches Denkmal und als Rechtsurkunde.

Die Literaturen. Handschriftenkunde: Von ereteli- ob O=-

levsky HKxempla codıcum IV UECOTUWM rtterıs mınNUSCULLS scrıptorum
ANNOTUMOUE notıs mnstructorum brıngt e1iNn Vol alterum Facsımilıa VvONn

(Jodıces Petropoltanı (Moskau 1913 58 Va 5: Mıt e1nem

Catalogqgus codıicum hagrographicorum Fermanıdae, Belgıae, Anglıae en
uNSs Nan den ors un Delehaye (Brüssel 19195 VE 4.15 S
hbesch enkt. Von Köhler-Milchsack Ie Handschrıften der CYZOG-
nchen Bıblkotheli ZU Wolfenbüttel hatte der Ihe qgudıschen Handschrıften
hbehandelnde Band, (W olfenbüttel 1913 XX 292) wen1gstens
eIN1ZES Christlich-Griechische buchen Aus der oben 365 1’C-

gistrıerten Monographie VO  S Euangelıdes H VNOOs >xLado UuUSW. ist, dıe
Katalogisierung der grlechıschen Hss des dortigen Küayyelıocwos-Klosters,
des Prodromosklosters auf Skopelos un des Klosters SV Z00pßı4 he1
olo hervorzuheben. Seıne Notıces de manuscrıts ArmenNıeENS ÜÜ ANS
quelques bıblıotheques de !’ Erurope centrale brachte acler Er

560—0686 A Abschluß In e1ınem Cataloqgue yArIsSOoNNE dAes Mss
historıques de Ia bwolrotheque orıentale de ”’unversıte St Joseph werden
MFO VI 04322364 VO  e Cheikho 1.5(0) arabısche Hss vorzüglich be-
schrıeben, VO  S denen chrıistlichen Ursprungs Sind. AT dıe (+ebiete
der Theologıe un Phiılosophıe einschließlich der Konzilsakten und der

theologıschen Polemıik entfallen dıe von Harfouche LA.AJ—5
—r \./\Ä&. AA RO Aug yle! (La Bıblotheque Maronate d’ Atep)

XM 354.— 363 599—_ 604 vorgeführten Kodıizes Inıteratur-
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Bd Hälfte dur ch Stählın Dre chrıstlıich griechıische IAnteratur
gefunden hat Von Bıgelmail wurde 7, w 264 E Der Missıions-
gedanke hber den Vätern der vorkonstantınıschen eırt verfolgt Kıne
Dissertation VO Klanlehn De SCHENMLGCO dralogorum APPAaT au CAPULA
Wrıa PhH 148 244. berücksichtigt S 0152035 auch den
chrıistlichen Dialog von Justin bhıs Ziacharıas VOo  a} Mytiulene. Ewell
Basıl and Jerome compared RI101 betrifft den sSten
wen1gstens bezüglıch der Hälfte des Vergleiches. ber SYNESLUS
vON Kyrene Metropolt der Pentapols lıegt nunNmehr e1iNe Arbeıt auch

7K NIl 503 563 VO1VO  S Stiglmayı Katoapsias
Apsdac XL wırd VO  u Kugeas e1N€E1 Z0WB0AN CD

LNV ıNS NOWTNS AVAYSYWYNOSWG TW KAÄANVLKOV TOALLLATOV Y Byu-
CAyVtLm (Athen 1913 154 S trefflich gewürdigt Kıne CTOP1A

PYCCKOM JIMTEDATV DbI (Geschichte der altrussıschen Literatur)
(Moskau 599 5.) hat uNSs A Speransky der hbesten
Kenner geschenkt Bıbeltexte Das durch (+renfell Hunt Egypt
exYLO? Aatıon Fund (1r aec0-r0man vanch he Osyrhynchus DAPYTT

E1 schlossene eıche Materıal umfaßt uDAr ( London.)
griechische Bruchstücke von Lıv 16 Ps 7E Mt Jo 151 Jak
un Apk 51 Sorgfältige Studzes {A the Septuagintal terxt of Lemxticus
VO W 1ener BD 498 597 669 686 D 80 —94 suchen
untelr den Varıanten bestimmte autf Lukı1anos Hesychı1os un VOT' -

hexaplarıschen ext des oriechischen NS zurückgehende Gruppen
el mıtteln Kın SE iechisches Psalter fı aqgment der Jenaer Papyrussammlbung,
das Blattbruchstück NS Prachtkodex mi Ps 29 629 2 N W ul de
durch i1n1etzmann 65 dıe Forschung eingeführt Amann
hat BbZ, XN 1416 194. Aufsatz über Ie vrömasche Septua-
GIMNLALECVLSLON mn Jahrhundert veröffenthcht. (+ehaltvolle Prolegomena
tO G(Greek-Hebrew and. Hebrew-(Areek nder LO Aquila VO  S Reıder
JOR S Dn356 D —2690 beschäftigen sıch mıiıt den ber-
setzungsgrundsätzen desselben, SE1INEN hebraälschen Sprachkenntnissen
un SEC1INEeT Kxegese An ıntermediate AÄramaıc ECVS1L0N namentlıch der
mess]1anıschen Texte ach Art etLwa der Cyprianıschen „Lestimonıen“
dıe Es AUT eıt Ohrıstı gegeben stünde nach J ames Kxp L
el  — S81{ft zwıschen dem und den atlıchen ZYıtaten des N'Ts un
würde dıe abweıichenden Liesarten der letzteren erkläır VÜOoN Sodens
Ausgabe Aes Neuen "T'estaments erfährt durch Lıietzmann

303 331 6eEiNE der für S1Ee maßgeblıchen Rekonstruktion der Tel
postulierten Jexttypen des Jahrhs gegenüber wesentlich ablehnende

In dem dıe Nrn 11 156 enthaltenden Vol derBeurteilung
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Pubblicazionı della Societa Ttalıana P la VIcerca der Dapırı grecı
latını IN Hgıtto. Papırı grec atını OTeNZ 1913 X 101 S
fällt ALl NTr 1924 das Bruchstück e1INes Pergamentbuches des ‚Jahrhs.
miıt 'Teilen VO 2 durch das Fehlen 69 auf. Clark he
prımılıve 'ext of the (7ospels and cets (Oxford. I1 4192 S glaubt
ın dem Kopistenfehler des Zeilenüberspringens den (+eneralschlüssel
für e textkritischen Schwierigkeiten des N'T's gefunden Zi haben In
der KhrC 401—409 erschıienenen Hortsetzung vOxL (+am olko
EKaHOHHUECKOE AOCTOMHCTEO ÄNOKANHNCHCA loayHHa boT0-

CBHABTEHLCTBY HEPKOBHAT NPHAaHLA -11-T0o (Die kano-
nısche Geltung der Anokalypse des hl Amnostels Johannes des T’heologen
nach dem Zeugnis der kırchlıichen Überlieferung Aes Tn Jahrhunderts)
stehen VO Orjentalen Melıto VO  - Sardeıs, T’'heophilos von Alexandreıa
nd der Kleinasıate Apollonio0s ın ede he ost commenbary of
0Decumenıus the Apocalypse g1bt Hoskıer Anlaß, AJPhRN
300— 314 siıch hbesonders miıt dem 1ın demselben erklärten ext
beschäftigen, den er auf Ägypten zurückführen möchte. Kıne I)ısser-
tatıon VO  a Kleın bringt Beiträge Kenntnıs der syrıschen ÜUbey-
SELZUNG des nebst Proben PINES syrisch-griechischen FEvangebhen-
Vokabulars (Heidelberg. 31 S Wertvolle 3AaMbTKH TEKCTAMB

Ilıcanıa ADCBHHA’'D HCPEBONAX’'D APMAHB ” PY3HHB (Bemerkungen
ber die "Perte dey Schrıft N den alten Übersetzungen der Armenıer
und TeOrALEY) VOL Marr KhrV. 163 474 weısen auf e]ne Mehr-
zahl alter georgischer Bıbelübersetzungen hın Der Wulgfila der Bıblıo-
PCA Augustana Wolfenbüttel (Codex Carolnus), Blätter, welche e1nNn
schwaches Halbhundert vOoOn Versen AUuUS Röm 11274 enthalten, wurde
VO  e Hennıng herausgegeben und eingeletet (Hamburg. Taf.).
Von Kıyvseev stammen Üyepku XCTOPIM CHAABLAHCKATO Bn6.1m
(Skizzen ZUV (zeschichte der slavıschen Bibelübersetzung) 1 15 - I8
KhrG. X14 BA (1 44 19922013 90213
Kıne Dissertation von ughes (Leipzıg. XIV. ’7 S hat De T
gardes Ausgabe der arabıschen Übersetzung des Pentateuchs (Jod. Leuden
vab. nachgeprüft. Le CUNON des livures sanınts Aans /eglıse ethropzenne
wıird VOoO  am ('haine RSR 9939 auf (+rund voxh A verschıedenen
Verzeichnissen behandelt Apokryphen: Bemerkungen von Prowse
ber he hook of Enoch KExpL X 319 bezıiehen sıch aut dıe hbeiıden
Kapp 4.9 un 49 ZiU enoch 46, erbringt Perles Olız NI 56
e]nNe Berichtsqgung ZU OLZ 1915 S'D 4586 "T’he Apocalypse of Hera
soll ach arry JB  E N 2612071 ZU10 Kern eıne verlorene
Hadrianapokalypse en un 1n iıhrer endgıltıgen Redaktıion AUS den
JE 61 (3r Lammen. KEıne sehr gute (+esamtarbeıt 18 V ON-
dellı e ()da dı Salomone, eantıcı eristianı degl INLZT del secolo. Verst-
ONE dal SIYLACO introduzıone ofte. Prefazıone del Sac Dr Mercatı



4106 Literaturbericht.  A C MN
(Kom XN Be1 Annahme e1INEsS griechischen Originals,
e1ıner Entstehung 1n Agypten rund 120 und e1INEs reın (und wEeSCNH-

haft, orthodox) chrıistlichen Charakters der den wird hıer e1Nn Einfluß
pagaher Mysterıen auf O1E nNn1ıC ausgeschlossen. Sehr hbeachtenswert
sınd auch Z N4 W: 934—— 953 Quelques NOTEeSs SUT les odes de Salomon
VOoO Mingana, deren Schluß och aussteht. Der V erfasser trıtt für
eın palästinensisch -aramäısches Original und für Entstehung unter
dem Eindruck der Zerstörung Jerusalems durch 'Thtus e1n. Auf (Arund
sorgfältiger stilistischer Beobachtungen gelangt D dem Krgebnis eINESs
einheıtlichen christlichen Ursprungs unter Ablehnung e]ner jüdıschen
(Arundschrift e]ınNe vOn 34r durchgeführte Untersuchung der rage,
oh Die en Salomos überarbeıtet oder eAnheıtlich se1en, inıt emner WL

Fassenden Biıblıographie ber dre WEEV AL UNY dey en und einer syrıschen
Konkordanz ıhnen (Leipzıg. 180 S.) Los Evangehos ApOoCY LF OS
hetreftfend ist e1INeE zusammenfassende spanısche Arbeıt VvOl Carıllo (Parıs
19192 14, 157 S nachzutragen. In dem qxoehen 374 vermerkten
neuesten Bande der Osyrhynchus Papyrı findet sıch als Nr 994 das
hochinteressante, aher leıder sehr schlecht erhaltene Bruchstück (_=‚_ines
vorerst nıcht identifizıerenden außerkanonischen Evangeliums. ber
Hınpolytos und dıe außerkanonısche Evangelienquelle des äthiopıschen
G(alıläa-Testaments , vOn welcher der erstere sıch in seınem. Hohelied-
kommentar abhängıg zeigt, hat Baumstark 339 335 ZO-
andelt Unbeachtete yatrıstısche Agrapha, die FEimmne exegetisch-patrı-
tısche Untersuchung VO  S Holzmeıster 7K  w K N AL 1193443
betrıfit, siınd voOr allem AUuS Diıdymos gesammelt. Peeter I/’ Evangıle de
l’enfance bringt dessen Redactions SYriAQUECS, arabes et ArmenNLENNES
tradurtes et AaAnNNOTEES (Parıs. LEX, 339 S Der Klemensroman und
SCAINE griechischen (Auellen wurde durch Heıntze eıner erneuten nter-
sucChung (Leipzıg. NL: 144. H: unterzogen. Bezüg-
Llich des Ruftfes Maranatha iın der Dıdache bzw Kor 16, A vertritt
nunmehr L NEW.: 217309 Hommel mıt nÖöchst bemerkenswerten
Gründen dıe Annahme, daß er ursprünglıch einen mıt demjen1gen des

un der Apokalypse identischen S  Inn gehabt habe Nau weıst,
493 unter dem Titel Le cComput Pascal de Ia Didascalıe

el eNYS d’Alerandrıe eıNe Bezugnahme des letzteren auf das SYy-
rische Apokryphon nach, die für dessen Datierung voOx<h VW ert ist,
Theoloaie: Allgemeın hat ber Papıas nd the gospels Allen Kıxp 1914

83— 94 gehandelt. Ihe eıden Johanmnes Eiphesus, der Amnostel
nd der Presbyter, der Lehrer und. der Schüler hetitelt sıch spezıell
Eın Beıtrag ZUTVT Eirklärung des Papıasfragments beı Eusebrus Kg Ö,
99 Vvoxh Larfeld (München. V 186 S.) uch beı Untersuchungen
Zur Johannes-Tradition voxL Heitmüller ZNtEW. 189909 steht
naturgemäß Papıas 1Mm Vordergrund. Intorno alla data della „Supplhca
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DCr evistanı“ dr Atenagora hegt e1IN Beıtrag VvONn (+aschino
I1 AA VOL Bemerkungen ZUWM Erweıs des Irendus macht Lüdtke
AKG ON ON n260, während SEC1INE Bemerkungen Irenäus
LENt W DG sich auf dıe dıesem zugeschrjebene, nunmehr vOoOxh

Jordan vollständıg bekannt gemachte. Predigt über die Zebedaiden,
dıie alavısche und äthıopıische Überheferung Yataten un AD
spielung be1 a:X1ImMO8S dem BPekenner beziehen. Eın zweıbändiges Werk
über (/lement of Alexrandrıa (London 390 .9} S ührt siıch qlg

study OChrıistuan Ihberalısm E1 Von Lippl Stegmann werden
Des heitgen Athanasıus ausgew ählte Schrıf ten S dem Griechischen
iübersetzt Der Band empten München 1913 UE 5() S

kyv enthält dıe Reden YEGEN dre Arıaner, Vıer Briefe
ÜUN SCr Apion un den Brief Un ‚pıkte VAN Joannıs Chrysostom de
0N} glorıa et de educandıs 1berıs 1st EeE1INe Iıssertatıion VOoO Schulte
(München XT S Zı Severus of Antıoch e1iNne 11-

fassende Studıie VvOL W eıgram CQOR LXXVIL 337—356 Zi VOI1'=

zeichnen An ıe Spiıtze der neuesten KErscheinungen ZUM0 exegetischen
Schrifttum des christlichen Ostens Nag C111 uch VO (}+ronau ber
Poseidonı0s und dıe jüdisch-chrıistlche (7enNEeSLSCXEGeESE (Leipzıg 4114
313 S gestellt werden Untersuchungen ZUNV (zeschichte der griechrsschen

YPhUVaterunser-Eixegese hat W alther (Lieeipzıg I}} 1923
angestellt }  1l  ‘ıne solche ber und drıe alten Chr Isten

h über dıe Art welcher dıe patrıstısche Kxegese siıch mıt. IM
ıhr WwWeN1ıL bequemen Herrenworte bfindet wıird VOL W Baueı
235 944. geboten An Orıgenranda bringt lostermann ebenda 245
bıs 251 dıe Erstausgabe des gr]lechıschen 'Textes der Vorrede des
Prokop10s VOxh (+aza ZU Dt un den Nachweıs iıhrer Abhängıigkeıt
VO UOrigenes KEıne Zzweıte Auflage erleht, Ausgabe Ausgewäühlte
Predugten Orıgenes Homıite 8 ZUWL Jeremuas, Homilıe VE ZUM

Lukas, Homulıe MEAXT. JSosua onnn 1913 1.16€t7a
Nanl Kleinme "V’erxte Nr De Orıgenıs DTOLOALS N Psalterzum
qUuAdESTLONES selectae werden Dissertation vonxn Rıetz ena
A-( 5.) erörtert Von Z ö pfl wurde Didymı Alexandrım vn eptstolads
CANONLCAUS breins ENAYTTYATLO (Münster 485 148 S ıhrer
vOoOn Epıphanıos für (Cassıodorus besorgten lateinıschen UÜbersetzung
uıunter Kınordnung der oriechıschen KHragmente sorgfältig ediert Un
commentaıre de Didyme HUOLE le NOM de Dauodore 1sT w1e Marıes
RSR (3 Ze18 Wirklichkeit der VOIN Maı 1111 V1 Bande
der Nova Patr ıbl unter dem N amen des letzteren, Vl an
unter demjenıgen des ersteren publızıerte kKkommentaı Z Ps 51
Les CommenTtaires de Drodore de "Tarse el de "T’heodore de Mopnsueste SUA

les Psaumes betreffen Eiclaircıssements NCCESSAÜLTE SUT quelques MEPTLSCS
desselben Autors ebenda 2946—9251 Fragments CXEGENQUES anNECdats du
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SEverıen de (Zabala wurden A 952— 959 durch (Charles 24115

1cht SCZOSCNH. commentarıo 5Ü G_’_e'0bbe dı HKsıchro yreie dr (*+erusa-
Lemme, der unlängst ın armenıscher Übersetzung publizıert wurde, ist,

KAKAN 14592 2465 Gegenstand auf der gelehrten Kınleitung des
VonHerausgebers beruhender Ausführungen N AL t1S

Dyobuniotes Ph AI 53—69 119— 149 herausgegebene ’la yvvoL
ÄAQWAGKNVOL AOYyoOL ÄvVELÖOTOL sind siehben meıst. kurze Predigten über
den V Schöpfungstag, dıe Verfluchung Adams und der Schlange
1 Paradıes un über oah und seinNe ne Rahl{fs hat 1ız
MXKN AL 763 a 18 Die Catenenhandschrıft des Meurstius den (Cod
Vulcanıanus der Lieeydener Universitätsbibhothek erwıesen nd
ın e1ner Miszelle ber Ie UuELLEN der „Catena Nicephor1ı“ ehbenda
MX gezeigt, daß denselben qa ls drıtte und letzte die Hs

der Archiepiscopal Liıbrary 1n London gehört. Fıne Orphano-
trophros hetitelte Erscheinung, mıt. der 1n Krumbachers Byz Litgesch.?
780 gerechnet wird, ist Au der Reıihe der Denkmäler byzantinıscher
Schrifterklärung streichen, da das dort erwähnte TO00LWLOV p  n TOY

ÖpDOAVOTPO(LOV, wıe Mercatı 139 zeigt, mıt der orrede
des T'heodoros Prodromos Zı seinem Kommentar über dıe _4NONES
des K.osmas und ‚JJohannes Damaskus identisch ist. Die nıcht-
exegetische Predigt anlangend beschäftigen sıch zunächst Ausführungen

Grossu über HaATPOOHLIXL HNCPKOÖBHIX' CHIOBAN'L (Die IN der
Kırche gehaltenen Leichenreden) TAK 1913 Juniheft 3095347 miıt
der ' ”heorıe des christlichen hOyYO EmLTALOS besonders 1m Jahrh
Zur zweıten Katechese des Cyrull Jerusalem ıst, eıne Arbeit VON

Dorn Dk 111 Jn 39 Zı buchen. Studıen und eTXte zZU Aster10s
Amasea voOnxn Te (Lieipzıg. 194 111} bringen Unter-
suchungen ber dıe Überlieferungsgeschichte se1ner Reden, den DBeweıs
der KEchtheit der Lobrede auf Stephanos, der Buß- und Fastenpredigt
und cdıe erstmalıge KEdıtion zweıer Predigten ber dıe (+leich-
NısSSE VOoOm verlorenen Sohn un VOIL Pharısäer un Z.öllner ‘1n AaUS

dessen Nachlaß VOoO  a Baur herausgegebener und vollendeter Aufsatz VO  S

Haıdacher XX MI1 99299 zeigt, daß dem be1l Migne
XMIV 465 eEZW. XLVYVI 489 stehenden Pext dıe Abschiedsrede
des Nestorzus seInNer Abreıise E’phesinum, überhefert nTter em
Namen des hl. Chrysostomus und des hl Gregor ÜON NysSSa, erhalten
1sST Dre: weıtere Nestorvospredugten hat sodann Baur ebenda Yl

der uıunter dem Namen des Pasılei10s \r Seleukeıa überheferten auf
Joseph (Miıgne CN 191 und den Chrysostomos beigelegten
über dıe Keuschheıit un über Susanna € 1LV ] Q7ZW.
589 nachgewı1esen. PFOPOS UN discours attrıbue w ‚Jean
Damascene, der Rede auf Marıa (+eburt he]l Migne XN 680
bhıs 697 gelangt Van den oOrs BV C 1AN 198139 7i dem Kr-
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geDNIS daß S1Ee E1IN un  MN 811 entstandenes Werk des T’heodoros
Studıtes SE1 Von Histor1a CYLNCA. scholzastarum ol cCommenta-
LOr um Gregoru Nazıanzenı hot Sajdak Pars Prıma DEe codicibus
scholsastarum el commentatorum Gregorn Nazıanzenı Aceedat anppENÄLX
de Pseudogregor1anıs el Gregoru Encomus (Krakau 34() S Auf
dem (+ebiete asketischer Interatur hat der Hıeromonachos August1nos

AL 854 S65 X11 UZl KEdıtion der T5 RALOS
NULOOY a.BBC Zwoiud XEDAÄGLO (AVYO OOEAÄLLO nde geführt Auf dem-
JEN1ISEN theologıscher Polemik bringen FKortsetzungen der
Arbeıt über ((ontroversie dogmatıche Adel secolo AI PTE da ÜUuN codıce ınedito

15441 130 159 161 eC1Ne solche 11168 Traktates EL 1p08ıxNs
XL AGUY X DTOLD TAEEWS, der beweısen versucht, daß der Hl e18
ebenso VO Sohne Kixıstenz empfange, W1E dieser VO Vater-
ber bısher och beinahe völlig unbekannten antılateinıschen
Polemıiker Matteo Angelo Panaretos CUNQUE 0PUSCON, deren Hss
und Inhalt hat ebenda 01 105 1692179 231 034 '( 4— 9206 Rısso
gehandelt ıe Herausgabe L’oNyoptOv TOU loalawa An Bapkadır
TOU Kalkaßpod AVTLONNTLXOG wurde VOoONn Papamichail EPh A 4.9
bıs 59 begonnen He1 es 10la da Maronea SU0O? dıaloghı sulla
PFOCESSLONE SPUrLbo Santo CD 295 315 wırd dıe Publı-
katıon de1 letzteren fortgeführt Dıe theologısche Briefliteratur betrifft
C Lyon Ytudes hıstorıques offertes E'y (Grrard (Parıs

209—— 9293 Le VOL chez Isıdore de Peöluse behandelt WHerner
ergänzt Dyobuniotes N{ XLLI 4.18 —435 595 —540 580—685 E1NE

Liebensgeschichte des 1801 oder 1805 q,1s resignıerter russıscher Bischof
verstorbenen (jriechen Nıxnoopos O” OsotöxNns und UÜberblick über

reiche und vielseıtige schriftstellerische Tätigkeit durch ıe Ver-
öffentlichung CIN1SCEr SC1INeTr Briıefe theologischen Inhalts Hag10-
gyraphıe ber L1oaHnb ÄCHOHIHH'D HNPOXOMMRATENh OÜnmeoHa MeTaeopacTa
(Johannes Ayhrlinos als Kortsetzer des Simeon Metaphrastes) sınd Aus-
tührungen VO  S Kekelıdze Khr V 3925 347 nachzutragen Be1
Fı AaA CO Apocalısse del Prete Lucıano0 da aphar (7amala la =DVETSLONE
dı Anrto LLL 291 307 wırd mi1t dem lateınıschen ext der
letzteren ach vier vatıkanıschen Hss e1INe VvOoOxh< der durch Papadopulos-
Kerameus veröffentlıchten verschiedene griechische Rezension des Be-
ıchtes ber dıe Auffindung der Kelıquien des Protomartyrs exX-

gestellt Coptic Martyrdoms the Dnaltect of Unper Egypi Adıted.
wıth Englısh "Translatıon hat Budge (Lioondon XX 593 S
AUS den Schätzen des British Museum vorgelegt Zu Agnes Smath
Lewis „Horae Semıticae No IX eZz W den darın enthaltenen
chrıstlıch palästinensischen 'Texten über dıe Sınal-Martyrer un Kulog10s
bıetet Schutheß M LXVLLL 253— 9258 Nachträge auf (4+rund
Nes von der Herausgeberin ermöglichten persönlıchen Studiums

ÖRIENS CHRISTIANUS Neue XOrıe
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der Hs Des Athanasıus Werk: ber AS Leben des Antonıus betrifft
Eın phrlologıscher Beitrag DU (zeschichte des Mönchtums VvOon eıtzen
steın (Heıidelberg. SbHA W NO 8 Zu Marcus Diriaconus
hegt WskKPh MM 196 f. e1n kleiner Beıtrag von Dräseke
NDer Bioc TOLD —>  v TATOOS NLOV Za.ßa ö o  v KuptAAov TOUL YxvdorTohLtov
wurde VO  \ dem Hıeromonachos August1inos Car 300417
7150—765 AUuS e1ıner zwel Stellen nach der Ausgabe des (otelerius
ergänzten Sınai-Hs des J hs. ediert und mıt sachlich erklärenden
Anmerkungen begleitet. Ebenda 815—836 1andelt hokylıdes unter
dem 'Tıitel lwayyns Möoyos Xal 2.wW@D0VLOG XAL TATPLANY NS Iepo-
SOAÄULOVY eingehend zunächst. über en V erfasser des „Pratum Spirı-
tuale“, SEe1INE Liebensgeschichte und seın Werk Von Kekelidze KhrV.
I1 187198 publızıerte UCcTOopHKO-ATIOTPAMHYLECKIE OLDbIBRKbI (Historisch-
hagrogranphıische F’ragqgmente) beziehen sıch auf Danıel Stylıtes und Sımeon
I’haumaturgos. 1 peuecKoe „ uTIE *‘ KInMeHTAa (ÜIOBEHCKATO
(Die griechısche rta des slovenıschen Bıschofs Klemens) anlangend macht
Muretov 1913 4715—487, ohne die Hrage endgiltig ZUF Ent-
scheidung bringen, viıeles dıe Autorschafft des T’heophylaktos
Bulgaros geltend Von Kıpsıdze wırd KhrV. I1 ‘ÄHTIE
H4 MVYICHHMYICCTBO ÄHTOHLA Papaxa. (Leben nNd, Martyrium des hl
Anton. Rabah), der angeblich unter Härün-ar-Rasid Blutzeuge wurde,
1n georgıischer, be1 Peeters Antome le NCOMAYÜYY ME 410
hıs 450 wurde se1INe Legende ın arabıscher un äthıopıscher Rezension
bekannt gemacht. Geschichtsschreibung: Un ragmen SUr DPApPYTUÜS de
L chronıque d’ AHıppolyte de Rome wird voOn Derruys PhAL
0731 1n dem Oxyrhynchos-Papyrus Nr S70 nachgewıesen, dessen
ext dem ÖLALEPLOLLÖG YNS derselben entstammt. Zum Chronicon KEdes-
SCHUM hat Praetorıiıus DMG 570 eınN1ge textkritische Ver-
besserungsvorschläge gemacht Von Euschrus: Kırchengeschichte hegt
dıe leimnme Ausgabe VONn Schwartz hereıts iın Auflage (Lieipzıg.
Y.L; 449 S VOT.- he UEr ArTY construckhon of the history of heo-
Yhylactus Sımocaltta wurde VvOn Baynes HU  Q 30A41 untersucht,
Profane Fachwıssenschaften: Un eodice NON VIONOSCHUTO dello. Ps.-F’'rlopono
SUÜ. Isagoge da Porfirıo wird vonxn Mercatı hM D D 415 1.

De Phaotar Bıblıothecae CO-=Vat Sr 309 des Jhs nachgewıesen.
dıicıbus haistorıcıs handelt e1Ine Dıssertation von Klınkenberg ONn
1913 64 S Seıne musterhaften Untersuchungen über Suidas und
dıe Konstantınısche Eixzerptensammtung hat de Boor K XI
1 L98 weıtergeführt. Un‘ eprtome Laurenzuanda „Sylloge (Jon-
stantını de NALUra anımalhum“, dıe 1n Liaur. OT, 86, des 15 Jhs
vorliegt, wurde durch de Stefanı 1859— 9203 erstmals be-
kannt gemacht, während Kluge WZKM XLLE 1191A48 Die
georgısche Übersetzung des Physvologus mıiıt kurzer Einlqitung 1ns
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Deutsche übertrug. Zu CM Laternısch-gqriechtsch-kontischen esprüächs-
buch, das Schubart veröffentlicht hat, wurden VONn Esau 1LEF
157 Bemerkungen beigesteuert. Be1l Helinrıie1l Nachträglıiches Z'U CN
„Griechisch-byzantınischen (Tesprächsbüchern“ XN T69L 8
stehen 1m V ordergrunde die AUS ('hoiroboskos stammenden rhetorıschen
Stücke der V enediger Hs Marc. VIL Rhetorische Prosa; prosaische
Unterhaltungslıteratur: Von Conybeare Harrıs Sm Lewıs "T’he
STOTY f Ahnkar f{rom the Aramaıc, ÖOYLAC, Arabıc, Armenian,V
old Turkısch, G(Greek and STavonic DEYSIONS ist schon dıe zweıte Auflage
(Cambridge O3 D © 234, FD S verzeichnen. St ohn of Damascene :
Barlaam and Joasaph wurde Waıth AUN Einglısh translatıon VOoONn Wood-
word-Mattingley (London. 660 S NEeu herausgegeben. Handschruift-
hche Studien ZU Symeon Seth brachte e1IN (+ymnasıalprogramm VON elm-
reıch (Ansbach 1913 48 S Fortsetzungen Vvor ‚JJahren begonnener
Studzen ZU, den griechıischen F'ürstenspriegeln Kmminger (München
191 73 S hetreffen Ie spätmıttelalterlıche Übersetzung der Demonicea
und dıe Basılkstiov XEQAÄALO TADALYVETLAA. Poesie: Terzaghıs SYNeESLANA
bringen 4504407 die Untersuchung über dıe Verwandt-
schaft der Hss. der Hymnen ZU Abschluß Von eınem oroßangeleg-
ten hıterarıschen Unternehmen: E’phraemt SYN Opera "T’extum
SYTLACUM, GF ÜECUN, latınum ad fidem codieum yecensSul, prolegomenıs,
nobas, mmndıcıbus mmnstrugxıt Mercatı bringt "Tomus VIMUS. Kasc.
Prımus (Kom 1915 E: 231 S Monumenta Bıblıca el Kecle-
s1astıca des Päpstliıchen Bıbelinstituts Nr dıe krıfische Ausgabe
der ıIn V ersen abgefaßten grıechıschen Übersetzungen der Sermones
In Abraham pf [SacC, In Basılzum Magnum, In 7AM mıt ausführ-
lichen iıtahenıschen Kınleitungen. Über ED WATLreE relhgrieux Byzance
refer:ert Brehıjıer J S0867 395— 4()4. 1m Anschluß dije
grundlegenden WHorschungen 13a Pıanas. Kın Hoinua Maptas KoLYVNVNc
TNS Iahkaıokoyıvns ÜYTLYEYPOLMEVOV S5% YELDOYPAHOU TNG N  TADC TaC ZEppPa<
LEA LOVYNS "Indavvon TOLD IIn0o6p0w00, EZW., richtiger eın ın dıeser Hs GT-

haltenes iAdmungsgedicht 9  EX TO0GWTOL“ der Kaı1lserın wurde VoO  5 Papa-
geOorgıu 1 Maxs8d0ovıx6v Huspohöyıov 1913 AT 250 bekannt gemacht.
Hanna hat ın eINnemM (ymnaslalprogramm (Duppau Das YZAN-
tinısche Lehrgediucht SPANECAS nach LCM (Jod. Vaindob. "T’heol 944 nd
dem (oder Marcıanus © gut echert. Fıne gründlıche Studie
wurde VOL BPıasiottl 1434 3185— 338 den 1m „Liuber eensuum“ des
Kanonikus Benediktus erhaltenen Laudı greche latıne dr alcune festePOPO
ları VOMUNE nel Medio Hu00 gewıdmet, VvOxL welchen dıe ersteren CHS mıiıt.
en AAyn genannten Volkshiedern des griechıschen Ostens zusammen-
gehören. Le VOoeEMeE cretors de In helle bergere führt ernot elanges offerts
(1 Eim. Picot (Parıs .. T()9 1mM Anschluß metrische un
textkritische Emendatıonen ı1n eıner weıteren populären Rezension

05 *
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Die Denkmäler Ausgrabungen un Aufnahmen: Aı mAu.DC TOV
Yn oLvVOV TÜpYOV Ü VOASKADAL, auf welche 1n einem früheren ILnuteratur-
berichte OL Zeitschrift (114 219) hinzuweısen War, werden auch
VO Phokylıdes X41 148 besprochen. eı Vincent Jerusalem.
(AZlanures archeologıques R 4926—438 stehen 1n Rede cdıe al
deckung von Kanalresten un Gräbern byzantınıscher und arabıscher
el vor dem Damaskustore, vielleicht mıiıt den Substruktionen der
Justinianischen Ü yıa Mapıc Na zusammenhängende Este 1n der
Nähe des Maghrebinentores un eın neuentdecktes byzantınısches Pa-
vimentmosaık ın al-B  ätn. Die VOLL Hieromonachos Arsenl1os NS
X AL} 775 —78 signalısıerten “ Epsirıa 200007 (Khirbet-Säfout) hbe1 Aas-

Salt sind uımnen ohl eıner <ırche des Jahrhs mıiıt Resten eE1INESs
Mosaıiıkfußbodens und Inschriftenbruchstücken. AÄAus Alexandrıa bringt
e1IN appor SUT la marche du SPyINCE du Musee 7191 VO  a Breccıa
(Socıete des nublıcatıons egyphennNnes. Alexandrıa 1913
» Taf.) den Fundbericht über dıe Aufdeckung e1NeESs alten chrıst-
lıchen (}+ebäudes In dem benachbarten Ahbhü Girgeh, das Kreskenreste
etLwa des Jahrhs. aufweıst. RA  G3 DA 195 hberichtet IN der
Chronique d1eser Zeitschrift de Jerphanıon AaUS Constantımnopte über
die Bloßlegung des ebLetes des ehemalıgen Kaiserpalastes durch einen
Brand un dıe Aufdeckung weıterer Mosaıken In der Koimesiskirche
7ı Nıkaına. Streifzüge durch drıe Kiırchen und Klöster Ägynptens, dıe Her-
4A0 .JJohann eorg Zı Sachsen (Leipzig-Berlın. S 109 Taf.)
anschaulıich schildert, heßen den hohen V erfasser hesonders auf dem
(+ebiete der V andmalereı, 1n den Klöstern der Nıtrıschen W üste ın
Oberägypten und Nubıen hbedeutsame Funde machen un se1INE Privat-
sammlung un wertvolle Stücke der Kleinkunst bereichern. uch hbe1
V9AQ Berchem-FKatıs Voyage SyYrıe (Kaıro ANVE S
8 Tar) wırd, obgleıch den Hauptzweck der Reıse dıe Sammlung Ara

bischer Inschriften bıldete, e1InNe Fiüiülle hochınteressanten. auch chrıst-
lıchen Monumentalmaterıials vorgeführt. Endlich ist 1R1; 1913 516
eıne kurze Inhaltsangabe e1ner vONn Dıehl der Akademıe vorgelegten
„Ctude SUT la basılıque d’ Eskı-Djouma >V Salonıque el SPC85 MOSALQUES“
veröffentlicht. dıe auf den dort ın den Jahren 19102211 VOoO Le Tourneau
durchgeführten Arbeıten beruhte. Sammlungen: AÄAus dem K arser-
Friedrich-Museum berichtet VW ul{ftf KKs A 08 4 920 A 06L)
iüüber dıe Neuerwerbungen der altchristlıchen Sammlung seıt I2 vOoOx<h

denen hıer Ostlichem neben anderen Kleinstücken des palästinen-
sıschen Kreıses, e]ne Ampulle VOIN T’yp der Monzeser mıt Kreuziıgung
un Myrophorenszene EeZW. der Jordantaufe, eiINn wohl Konstantın
darstellender Idealkopf, eın schönes Sarkophagbruchstück mıt (rans
zwıschen den A postelfürsten und Stücke altbyzantinıscher un koptischer
dekoratıver Plastık angeführt sEe1eN. Ebenda 1at sodann 4— 1 ahn
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Die Sammlung Friedrich Ludwig (Tans IM Antıquarıum ın iıhren
wertvollsten antıken Bestandteıilen mustergiltig vorgeführt; Stücken
christlicher Herkunft KOomMmMen dabeı allem solche der KEdelmetall-
kunst 1n Betracht, unter denen eın Enkolpıum miıt Darstellungen der
Verkündigung 1n des Kanawunders hervorgehoben werden mMas
Archäologie un Kunstgeschichte; Das oben 371 angeführte '’EyyXeıplötov
AÄPLOTLAVLAUNG 'Apyaıokoyias VO  \ Derbos (Athen 1913 359 S ist
wenıgstens ın seınem zweıten "Teıle kunstarchäologischen Inhaltes, In
e1INer Studıie über IDe Eintwickelung des chrıistlichen Altares wırd VO

Heinemann F F KG Der Altar der Urkirche un
Der Altar der Basılıka behandelt. Kıne populäre Bearbeıtung hat
dıe Altchraistliche Kunst durch antzen (Bielefeld- Leipzig. Velhagen
und LASINAS Volksbücher Nr 107) erfahren. In Burgers sroßem
Handbuch der Kunstwissenschaft hegt nunmehr VO  s W ul{f{fs dıe Alt-
chrıstliche und byzantınısche Kunst behandelndem Beıtrag dıe erste
Hälfte ber Ie altchrıistliche Kunst UON ahren Anfängen ıs
des ersten JSahrtausends (Berlhin. 1—360, Vaf: 1—20) abgeschlossen
VOrT, indessen dreı weıtere Lueferungen 381—448, 21 24) dıe zweıte
Äälfte, welche IDe byzantınısche Kunst VON der ersten Blülte hrs ZU, ıhrem

Kın 1N0O11U-Ausgang ZU Gegenstand hat, erheblich gefördert en
mentales 'T’afelwerk Vvoxn Colasantı ber Iar byzantın CN Ttalıe
(Parıs-Mailand. 4, K S., : 100 Taf.) wırd durch e1INe Preface PDÜF

Rıccı eingeführt. Als Une nouvelle "T’heorıe In „RBenaissance“
de art byzantın SOUS les Paleologues wıird HA 196 —9200
d16€] enıge Schmits VO  u} SYpP ha N10 unter fördernder eıterführung
auf (Grund SE1INES eiıgenen kappadokıschen Materjals gewürdigt. Von
Barkov wurden (Moskau. 1912. 107 S MOoTHBBI PYVYCCKALO OPDHA-

(Motwve des yrussıschen Ornaments) AUS. dem 11246
elt. Architektur: nNnter dem Thiitel Baalbek und Rom verfolgt
W eıgand N D OT archıitektonıischen Zaerglied,
gelegentlıch direkt unter Beiziehung der nachkonstantınıschen chrıst-
lıchen Kunst mıiıt Unterstreichung der Bedeutung Roms IDe vyrömısche
Reichskunst IN 1hrer Eintwickelung und Iıfferenzier ung, cdıe, wıe Gr

ausführt, Zzwel große 1ın sıch einheıtliche FKFormengruppen des lateinıschen
estens un des griechischen (Ostens unterscheıden lasse, Lies Eglises
de Constantinonle ühren Ebersolt und 'T hıers (Parıs 1913 VE
295 S 5 VTaf Monuments de arl Byzantın 1LLL) 1n einer Publı-
katıon VOF, deren durch vorzügliche Aufnahmen ın wunderbarster ;A 48
führung erläuterter beschreibender 'Text miıt einer zusammenfassenden
Darstellung der Entwickelung des Kırchenbaues ın der byzantınıschen
Hauptstadt abschließt. Fıne größere Arbeıt. über Sepolcro dı (zalla
Placıdıa IN AUECNNA eröffnet. Rıcecı VIJ+}E 387 418 430—444 da-
miıt, daß OTr mıt Entschiedenheıit für dıe tradıtionelle Anschauung eIN-
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DasErıtt, daß es sich‘ wirklıch un den (+rabbau der Kaıiserin 1andle.
T'heodoszioskloster unweıt VOoOxL Bethlehem ist BV 1672916
Gegenstand von Weigand angestellter eindringender Untersuchungen
ZUÜr kunstgeschichtlichen Stellung Palästınas VOWNN Jahrh wobeı
hesonders dıe (+eschichte des triıikonchen (+*rundrisses un dıe Kint-
wickelung des Kapitells dem genannten Yeıtraume 110 Vordergrunde
stehen ıe erstere wurde auch durch Rathgens 197 164

vorzüglıchen Publıkatıon über I»e Kırche Marıa ıM Kapıtol
Köln (Düsseldorf 1913 @ 11 9 Käf.) verfolgt Bau,
der bedeutsamer 181 qals 61 WIC 1e1 entgegen der landläuhgen
Ansıcht festgestellt wıird nıcht auf antıken Fundamenten uht (/ellae
traiıchorae anıd. other chrıstian antıquii.ES the byzantıne Of
SÖiCLLY , North A frıca ıncludang Sardınıa werden VoO  — Freshfield
(Vol. Liondon 1913 KT N 1938; I11 (3 Taf.) musterhaft
vorgeführt, wobeı hbesonders dıe Krschliebung VOoO sten her inspirlıerter
Denkmäler Sardiınıens ank verdient. (Gavachor handelte KhrV.
RE d2 '( | BONDOCV HNOCTPOCHIArPY3HHCKAT’O XPAaMa ATeH %L

CHOBBb 06CHBA0OBAHHLIMB HUTF PAPMHICCKMM b AaMATHMNKa (Uber dıe
rage nach der eıt der Erbauung der georgıschen Kırche ten nach
neuuntersuchten em»ıgraphıschen Denkmälern) der VOlL 853 hinaufreichen-
den kı euzförmigen WAare ach ıhm eC1Ne6 basılıkale Anlage m1t. Ner VOoO

e1INEIN Tambour vyetiragener Kuppel vorangegangen Dre Bektaschi-Kllöster
Phryqrens Bereiche des byzantınıschen Nakoleıa, deren größtes

Jahrh voxnxn den Seldschuken gegründet wurde stehen ach ıhnen
gew1dmeten Untersuchung vOo W ulzınger (Berlın 1913 (
(4urlıtt erträge ZUF Bauwwissenschaft Heft 21) mındestens teilweıse
unter maßgeblıchem byzantınıschem Einfluß Kın se1t 1906 erstellter
moderner Kirchenbau, TW  < KwyotavtıvoL XAL EAEyNs &v
S-  ©  S  K wırd vVvOnL Papamiıchaöl ant. Na 300316 eingehend beschrıe-
ben RBeı (+otheın (zeschichte der (zartenbaukunst. an Von ÄAgyp-
ten ıs ZU Renarıssance vn Italıen, SpanNıEN unNd, Sicılıen en&
446 yfährt. Byzanz mi1t den (+ärten SEe111eT Kaiıserpaläste E1INE

W ürdıgung, che energisch den spezıfisch orıentalıschen Einschlag diıeser
Schöpfungen würdıgt. alereı: Speziell 1e ] Abü Girgeh gemachten
Funde altchrıistlicher Malereı, Verkündigung un e1iINn ıld
des Menas werden RAC 195 Chronique OL1Z
AUuS E  ‚gypte VvVOn de Jerphanıon gewürdigt ben derselhe weıst.

19 unter der Rubrık Cappacdoce unter Publıkatıon ZW 661e Specı-
10112 auf dıe Fresken Frühherbst 19192 VOo  — ıhm entdeckten
Höhlenkapelle be1 Sinassos hın, die auf dıe eıt des Konstantinos
Porphyrogennetos —9 datıert sınd un VOoONn großer Bedeu-
LUNg fin den chronologıschen Ansatz anderweıtıigel kappadokıscheı
Gemäldezyklen den ur ften Brustbilde:r VO Patrıarchen cdıe
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den Darstellungen der Vorfahren OChrıistı 1ın der (Aeburtskirche Zı Beth-
lehem ıhre nächste Parallele nden, sınd das wıichtigste Stück der Fıtture
del N seCcolo scoperte nella basılıca da (roce IN (Zerusalemme Kom,
dıe Bıasıiottı un Pesarın1ı StR 9245974 bekannt gemacht
haben Vor allem mıt der Krage ıhrer Datierung beschäftigt sıch 1n
eiınem Aufsatze über IDre neuentdeckten maittelalterlichen Fresken VÜON

Santa (/yoce IN (7erusalemme KRQs CM 98 Styger, der
ebenda 49 —96 eingehend Drie- Maltereıen IN der Basılıka Ades hl Sabas
au CM El Avwventıin IN Rom untersucht, wobeı teststellt, daß deren
mıt griechischen Beischrıiften eINE meıisterhafte iıllusionıstische Technik
verbindende äalteste Schicht der eıt, Papst ‚Johannes’ NEE entstammen
dürfte. Nıcht {reı VOxh byzantınıschem Kınschlag sınd ndlıch 1n Rom
auch die - einen atlıchen un eınen ntliıchen Zıyklus umfassenden NEU-

gefundenen Malereı:en AUuS dem nde des 19 Jahrhs. 1n (ovannı fuor1
orta Latina, über die d<e>WCcaal> ınter Kleine Mıtterıtlungen
195 eıne vorläufige erste Nachricht g1bt Aus dem sten mMag dem-
gegenüber auch auf dıe VOoO  \w den Savlgnac un ‚J aussen Pı
gemachten Neuaufnahmen der ortıgen Fresken hingewl1esen werden,
die bei Mıgeon (Qeseyır Amra A 399401 miıt eiınem sehr
besonnenen ext publızıert werden, der S1e ıIn dıe eıt W elids Setz
Das (+ebıet der Tafelmalereı anlangend ist. RA  © 200— 9204
ın e1nem Chronique-Abschnıtt Aus Russıe vVvOoONn Roche, voOnNn besonderem
W erte der 1n wels aut dıe Ikonen des Alexander 11L1L-Museums in
Petersburg und auf solche von Privatsammlungen, welche anläßlich
des Romanov-Jubiläums dıe Ausstellung altrussıscher Kunst in Mos-
kau vorübergehend bequem zugänglich machte; dıe letzteren bhıeten
eınen wertvollen Einblick spezıell 1n das Schaffen der Novgoroder
Schule des1Jahrhs FEine Mınzatur AUS dem Kreise der Herard
DON Landsberg miıt. Darstellungen der Z achäusszene und eINESs berıt-
enen T*’heodor mıiıt Begleıter, dıe KFlamm KwHELn
169 unter eingehender Besprechung des S1e enthaltenden Hs.-Bruch-
stückes, publızıert hat, verrät eine VONn 1ıhm gebührend betonte byzan-
tinısche Beeinflussung. Das Rumjancov’sche Museum gab (Moskau9
aut eıner Anzeıige IRSL 1913 348— 359 In eınem prächtigen Drei-
farbendruck das minl]aturengeschmückte ApPXaHTeACKOE EgBahHreule 1092
rOTAa (Archangel-Evangelar VOM Jahre heraus. Mıt der mensch-
liıchen Fıigur 1mM russischen „teratologıschen“ Hs.-Ornament des Jahrhs,
beschäftigen sıch Üyepku N3’b ACTOPIM CAABAHCKAL OPHAMCHTA (Skizzen
AUS der (zeschichte des stavıschen Ornaments) VOxh Nekrasor (Peters-
burg 1913 10 “Ea&E) Plastik: Zur orzentalıischen Kunst auf
altchrıstlichen Sarkophagen Roms nımmt de W aal KQOs X V LE 207 hıs
216 dıe Reklamierung des Junius Bassus- un des Lateranensı1-
schen Sarkophages Nr 174 für den ()sten Stellung, nıcht ohne dıe
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Schwierigkeıt des Problemes erkennen, das diıese enkmäler dar-
tellen und für das e7T selbst eıne anderweıtıge befriedigende Lösung
nıcht geben verm3a$S. Nouvelles recherches SUT ’ histoire de Ia sculpture
byzantıne voxn Brehier (Parıs 1913 13 T’al. AMS 1X)
tellen sıch auftf den Standpunkt, da ß dıese ın ıhrer Technık SLELS orl]en-
talısch geblieben sel, 1n ıhren Eınzelmotiven aher mannıgfache Eınflüsse
erfahren habe, antıke 1MmM un Jahrh., abendländiısche später.
nter den VvOxL Murnu NI Ya beschriebenen Monumente
de nietra dın colecha de antıchitatı muzenlu 1dela Adamclıs (Stemn-
Aenkmälern der Altertümersammtung des Museums VDON Adamkllısı) he-

Gr dar handeltfinden sıch mehrere frühbyzantinısche Kapıtelle.
RO ILL 238 —924 Sull Avor10 Barberını nel Louvre, ın dessen
berıttenem kaiserlichem Barbarenbesjeger entgegen den hısher 1n
Vorschlag gebrachten Neutungen auf Konstantın oder Justinian e7

Konstantıios erblıcken möchte. Kunstgewerbe: KEıne eingehende
Arbeit über dıe T’hymiamateria der antıken Welt voxn Wigand BJb
X i A klassıhnzıert ZU Schluß unter kurzer Beschreibung der
verschıedenen (rattungen auch Frühchristliche Eüäuchergefüäße, deren
wichtigster Teil dem sten entstammt Beı Xmith ost encolpzum
and nNotes ÖN ear y chrıstıan ONO APhY 0172995
handelt sıch e1N 1Ur durch Zeichnungen 1ın der W iındsor-Liıbrary
erhaltenes Ruq_dmedaillon mıt Darstellungen der Himmelfahrt und der
Klucht ach Agypten, das sıch q,1S e1INn dıe W ende VOM ZU

7\ Jahrh. entstandenes Stück des palästinensischen Denkmälerkreises der
Monzeser Ampullen erweıst. Symbolik un Ikonographie: Gegenüber
Ausführungen prinzıpjeller atur über Altchristliche UNS NtW.
X 206—320, X41 212—246, X: 1LV 324—348, 1n denen Achelıs dem
(+edanken der leiblichen Auferstehungshoffnung einNne zentrale BeE-
deutung für deren früheste Schöpfungen beıimı1ßt. S b ME Sybel ebenda

954-— 967 unter der Überschrift Auferstehungshoff nung IN der
frühchrıstlichen Kunst? ın geistvoller Darlegung, für eınen Bezug jener
Darstellungen vielmehr auf dıe ınmıiıttelbare Hoffnung jenseltigen Heı-
les für dıe eele der Entschlafenen e1IN. TOLZ e1INeESs ausschließlichen
Ausgehens beıder Autoren vox< der ahbendländiıschen Denkmälerwelt
mMa  5 dessen grundsätzlıchem Belange 1er autf den W ıderstreıt
ıhrer Meınungen hıngewlesen se1N. Zum christlichen Fischsymbol hat
sodann Bıckel hM 417 e]ıne Bemerkung gemacht und
Dölger r Ma 21 Schultz Stellung9woheı er

e1Nn Abwarten se1ıner einschlägıgen Forschungsergebnisse hıttet, Kıp1-
oraphık un: Sıgillographie: Eın antıker TIncbeszauber US Ägymten, den 19
11a ABLKs DE  — 203— 910 ach eıner Bleitafel des Jahrhs iın
der Papyrussammlung der ägyptischen Abteulung der Kel Museen
RBerlin bekannt Mac berührt sıch durch die angerufenen (xottesnamen
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wıe Iom, 1w  NA, Tataßamö mıiıt der gnostisch-synhkretistischen Sphäre.,
Kınıge wenıge christlıch-griechische Kpıtaphıen finden sıch unter den
DEV. K V 135145 VvONn Dalman veröffentlichten Inschrıften
WUS Palästına. kKkühtreıber 1at, ebenda 118 ın seınem oben 360)
regıstrıerten Keısebericht eıne einzelne christlich-griechische TAaD
inschrıft In Sala 1Im Haurangebiete bekannt gemacht. Besonders be-
züglıch dieser sınd N öldekes Bemerkungen b einıgen Inschrıften
IN Heft drieses Bandes 371 tördernd, während Brünnow
153 einıge Bemerkungen Zu Dalman, Inschrıften AUS dem Oshordan-
land beısteuert. cht sepulkrale hrıypagal SAAÄNvLXAL SVY  mp an XL Bnp-
64Es sınd VOIL Archimandrıiten Antonıos C 915 gesammelt.
Nicht weniger alg 145 den dortigen Höhlenkirchen _ entstammende
Insrupbions byzantınes de Ia Eegron d’ Urgub CN Cappadoce wurden VO  a}
de Jerphanıon MEFO M1 305— 400 publizıert. KEıne VOoO  b Kalaisakas
ChrK. 133 veröffentlichte halbzerstörte ETLYPUO [lavaylas TNS
Ex_oupnötav*7;; hbezieht sıch auf e1INEe Erneuerung dieser kretischen Kirche
im } 1347 Das Bruchstück e1iner Inschrıftenplatte nd e1IN Siegel
bringt eine IIn050nuM ELG mG Bulavtıxxd STLYOAOAG XAL SODAyYLÖAS an
WUDOU VOI G1annopulos COA 163 Ziwanzıg JÜKHOPYCCKLA
MeTANIHNYCCKIA BIICJIbIHN HECYATII AITATADNCKAFO neP10.7A (Suüdrusstsche VW
allene Hängesuegel der vortatarıschen Leruode) 1at Petrov A
Maıheft 3 beschrieben. Les Ermmures d’Amasıa, Qhe Salarılle
E 249956 behandelt, sınd Cmg SOLAMATS JFrANCALS de P”armee
d’Eigypte MArTYrLSCS Amasıa N 4150 deren 1n i1hrem (x+efängn1s,
e1nem antıken Grabe, erhaltene Inschrıiften 1m Miıttelpunkte der Aus-
führungen stehen Numismatık: Von 4018103 Monnazes byzantınes
führen cdıe Lueferungen VI und V (Petersburg. S 593— 839
af. VO  S Phokas hıs Konstantinos Porphyrogennetos. Unter
den Nrn 53} und HUZE inden siıch byzantınısche Stücke
namentliıch des 426 Jahrhs. 1ın den beıden numısmatıschen Auktions-
katalogen VOn Hırsch Griechische, yömaısche ‘ umd byzantımısche
Münzen AUS CM Besitze VvON Baron Friedrich UON Schennıs-Berlin,
Dr ın und CINES bekannten englıschen Archüäologen ( München
1913 144 S Taf.) und Gricchische, römısche, byzantınısche Mün-
ZEN, Medaillen unNd Plaketten, VOTZUGSWCISE AUS dem Nachlasse CINES
bekannten deu  en Kunstsammlers (München. 14L Taf.)

YH (reschichte der orientalischen Studien Beı1 Hörle Früh-
mattelalterliche Önchs- und Klerıkerbildung. (zeistliche Biıldungsideale
VÜvOoOmM hFis Jahrhundert (Freiburg 1 ALL S werden U,
das V ordringen des ogrlechischen (+eistes 1n Unteritalien seit Mıiıtte des

Jahrhs.,, die Verhältnisse der römıschen Griechenkolonie mıit ıhrem
Skriptorium nd dıe (xestaltung der Biıldungsverhältnisse ın ayvyenna
un Neapel beleuchtet Durch erstmalıge vollständıge Edıtion und
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eingehende Untersuchung VvOR Johanmnes monachus LInber de mıraculıs
wurde von Huber Fın Beitrag ZUr nıttelalterlıchen Mönchs-
ZEET ALUT (Heidelberg 1913 XXIL 140 5.) erhbracht. der für dıie
(Aeschichte deı kulturellen Beziehungen des (+ebietes von Neapel un
Amalfı Konstantıinopel und der denselben entsprechenden grıechisch-
lateinıschen UÜbersetzungslıteratur der eıt dıe Jahrtausendwende
nıcht 5 Wert hat Zum Zebrauch der Schrift „ DE fıde ortho-
dora“ Ades Johannes Damascenus u der Scholastali sınd Ausführungen

Mınges TQs DA9247 verzeichnen. Beı de (+hel-
lınck : MOuUWVLEMENT, theologıque du KFI® sr6cle. Ktudes, yecherches et
Aocuments (Parıs. K, 4.1 () S, 167 Überarbeitung und Sammlung
früher 111 Zeitschriften erschıenener Studıen, bergen sıch Ta wert-
volle eıträge ZUr (+eschichte des BPekanntwerdens un des Eıinflusses,
W1€6 des Damasceners auch des Ps -Areopagıten 1111 A bendlande
Kıne hbemerkenswerte KEınzelerscheinung 1111 Rahmen des W ıederauf-
ehbens griechischeı Studien 1111 W esteuropa des 19 Jahrhs 1st. Moses of
Bergamo ühber den Haskıns Br 133 149 7zısammenfassend
ı1andelt. während hbeı Pesentiı Mose Adel Broto „Lber Pergamınus
ergamo 37 Pubblicazıon Aella (Crvica Bıblıoteca dr Bergamo
Nı von lateinıschen (+edicht welches e1 auf W unsch SECc1INES

kaiserlichen (}+astfreundes Johannes K omnenos Konstantinopel VOE1'-

&  E, e1INE HEdıizıone EYWACH. mıiıt. UÜbersetzung un gehaltvollen oten
bekommen De Rinmucro Aretinmo GV ÜECUVUNNG htterarum ınterprete 111 de1ı
eıt Papst Nikolaus hegt StCPh K V 51 109 eıhne Atudıe
VOo ockwood VOI chlosser behandelt NtSt 2592960 IDe erste
Grammaltık des neutestamentlıchen (Arrechisch und das erste Septuagınta-
wörterbuch JeNE das Werk Pasors 1655 Amsterdam un
dıeses dasjenıge a Rosenhachs N} 1634 111 Herborn gedruckt Anmno-
MZUONL ad alcune lettere dr (orrado (T*esner VOI de 40Onı HUG 346 —
359 hbeleuchten die Beschäftigung desselben mi1t christlich-eriechischer
Interatur Kın SahZ mustergiltiger Bericht über teographie und, T’0DO-
graphre des alten Palästına J Ür I9TOE2E 1975 wurde VO  w 'T ’homsen

CX 189203 erstattet Kın Wissenschafthcher Jahres-
hberıcht vOoOn Praetorius ZDM6 HX Vı 440f. betrifft IDare nbessıinı-
schen Draltekte Servıere würdıgt 267 275 Wwavers
les Dickonnaures OM E'ncyclopedres des ecclesiastıques dıe VO

christlich-orjientalıischen Standpunkte A interess]ierenden Artıkel der
eren Lieferungen des Daichonnarre A’hıstovre el de geographre eccl6-
SLASTLAUECS des IDrchonnarwre de theologıre catholhque un des Ihchonnaire
d’archeologıe chretenne et de MburqıE, wobhel 415 dem letztgenannten
Lecler CqS Ausführungen über (olonrıes Orzentaux Oeccıdent eE11€E

hbesonders eingehende Berücksichtigung erfahren um b referi1e1
1e.J b 943 f über den Stand der V orarbeıten Neugriuech
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T’hesaurus. Eın Bericht iber meıine ım Frührahr nd Sommer 1914
WU Grund des Socın-Stipendiums unternommene Reıse nach Syrıen und
Palästına wurde ZDMG6- 1: V 600{FE. vo Bergsträßer vorgelegt,
der jene StudıJjenreise Lı sprachwissenschaftlichen Forschungen nament-
heh über den arahıschen Dialekt von Damaskus un den aramäıischen
voxn Ma lüla benützte.
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