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Das VS-Tetraevangelium
Neu übersetzt un mit altgeorgischen Paralleltexten verglichen

VOIIl

Joseph Molıiıtor

Im NSCHIU:; die Veröffentlichungen 1n 27 (1953) 20—55 un! 28
(1954) 1 1—40 erscheint en weılteres uC. uNseTrTes altgeorgischen Evangelıums.
Je umfangreicher das dargebotene 'L extmater1al wird, klarer trıtt die alter-
tümliche Übersetzungsweise der 1mM dyshcodex erhaltenen ersion zutage uch
die 'Lextform der Chanmetifragmente und des Haemetibruchstücks ist durchweg
Jünger als s1e. Im folgenden, besonders in der Leidensgeschichte, wıird CS sıch
immer deutlicher zeigen, die zeitlich frühere Opı1ıza-Hs (von Ööfters 1ne
JjJüngere "Lextform aufwelist als die erst 995 niıedergeschriebene Hs A4aUS beth Das
T etraevangelıum VO:  ; Opiıza ist augenscheinlich och eingehender als das VO  -

ach dem Griechischen revıdiert, wWenNnn auch 1er und Ort cehr alte Wendungen
bewahrt hat Ja, alle obengenannten Hss miıt Einschluß der Fragmente VCOT-

Spuren einer Überarbeitung, die nıcht gleich stark 1ın en JTextzeugen und
en Partien SEeEWESCH se1n braucht So ist 1mM Sinailektionar manchen

Stellen unverkennbar das hanpräfix ausradıert, dann wıieder halb qusradiert und
1n vielen en stehengeblieben; daneben tauchen aber auch gerade 1n diesem
Lektionar 1mM Unterschied len anderen Paralleltexten ine SaNzZC el Jüngerer
Haepräfixe auf (so be1l MiLt 24, 29—395, nicht aber in der ganz nfang erscheinenden
Perikope Mit 28, 0—18) Man beachte etIwa auch die uneinheitliche Schreibung
des Namens » Johannes« 1m ysh-Tetraevangelium.

ber das Verhältnis des Adyshtextes und seiner Parallelen UE altarmenischen
Prävulgata und den Altsyrern en WIr 1n absehbarer elit besondere Unter-
suchungen veröffentlichen können. In einem demnächst herauskommenden
Sammelbändchen des CSCO »Monumenta berıca antıqui0ra. Textus chanmetı el
haemetı« werden auch die Paralleltext: UNlSeCTEIIN dyshcodex ganz ausgedruckt
se1n, die 1ler LUTr 1m Apparate Worte kommen konnten.

Evangelium ael

17,1 Et POSLT SEextTam diem } abduzxıt Iesu[s] Petre“; lakob Iovan{n}e
fratrem e1us, adduzxıit illos [ın] IMONnNtTem excelsum un1ıce?3.! Et
MUutfatus-est IS“ exsplenduit® vultus e1us S1ICUT sol, vest1is®
e1us facta-est alba” Sicut lumen?®  ‚  «1 |con ]festim® Oostens1-sunt

SCX dies 1329, eit 1329 SCOTSUIN 1329, A

Ilıs [ad] ın] alıum colorem alıam figuram) 1329, splendu1 1329
vest1s aute: 1329, alba fuit 1329, N1ıx 1329, con]|-

festim 1329,



Molitor

apparuerunt) ıllıs Mose eTt loquebantur 1ı e
Respondit Petre lesu [el] 12 Domuine, bonum est nobıs
hıc CSSC , et S1 vıs!? operabımur faclamus) hıc trıa tabernacula;
tiıbı NUummm Mosı unNnNUuIl Elıae unum1+*.! Kt dum ille hoc Oque-
atur adhuc?5 ecce16 nubes [quae luminis Jucida) obumbravıt17
ıllos, eTt confestim 8 VOX funt /(deorsum->de ube 1X1t hic est

ılıus INCUS dıilectus, quı1 miıh1 plactit”s audıte istum®*®, ! Kt ut21
audıyverunt discıpulı concıderunt cecıderunt) vultum COTIUIMN,
et timuerunt PCETIQUAMN valde).' Et22 aCccessit?® illıs ad illos)**
Iesu[s|®°, manu(m)> attıgıt“® dixıit e1Is surgıte, timeatıs;' et ut27
aspexerunt suspexerunt) ocul/1s] eorum *®® neminem viderunt
N1ısS1 lesum solum un1ice?? ! Et ut30 descendebant illı lınc de
'9 mandavıt ıllıs Iesu[s|] 1X1t e1s nem1n1 nuntiet1is visum

vis1ıonem) illum®** don1q [ue|31* Fılıus OMI1nN1Ss [e] mortuls
surgat.' KEt interrogabant iıllum discıpuli dixerunt e qu1id®}
u igitur®® Scribae dicunt®* quon1am Elıa adhuc prımum venlen-

14 dus est35 7! ille36 respondit 1X1t e lıa venıendus
est®, eTt [ad 1n| locum® restituet omne;' CSO loquor®®
vobıs qula venıt, 19(0)81 agnOoverunt illum, sed fecerunt

e1l) quanta-quoque*“ quaeCumqUue) volebant S1C-et Fılius
hominıs patiendus passurus) est45 ab) iıllıs.' 1unc anımad-
verterunt intellexerunt) discıpulı quia propter Iovan{n]em“*
Baptıstam dixıt iıllıs.' Kt ut45 venerunt“*® ad)*7 populum iıllum
accessıit quidam“® illı ad ıllum) homo* flexit® ;' lo-
quebatur [e11?* Domuine, commı1serere filıı mel; quia NOV1°®? vultuosus

Junatıcus) eST, pessime*®* plectitur, quıia®® multiplicıter saepe)
cadıt-ın inc1dıt)** [ın] 1gnem, multipliciter saepe) [1n]
aquam ; attulı"5 illum®® discıpulıs tuls, 189(0)81 praevaluerunt

17 potuerunt) SUaNaic eum.' Respondit Iesu[s] dixıt 1lıs>7
generatio incredula PCIVECISA, donec usquequo)57® vobıiscum

illo 1329, consultabant illı 1329; consultabantcum ilıs
12 DPetre et dixit el lesu 1329, et 81 1329; et S1 V1S uNUuI

tiıbı eit (om et uUuNUuUIN Mosı et UU Elıae 1329, VIX, uCc
16 1329, 17 umbrabat 1329; [abs]condebat 18

confestim 1329, qu1 CO [e1] gratus fuüu1 1329, istum audıte 1329,
CU: 1329, et 2 3 veniıt 1329 llıs 1329,

05 et 1329 26 attıgıt OS manu(m) 27 ut 28 et
N1Iice 30 CUu 31 hunc 31a donec loquebantur [e1]

33 quomodo 34 loquuntur crıbae illı Eljae fas est oportet)
primum venire 36 esu[s] 37 dixit illıs 38 venilet
39 40 CO loquor 41 LLUILIC (-dem 1am)

43 fas Eest oportet) Fılıum hominı1s patı
44 ohan[n|em 45 ut 1329; ut primum) 46 illı 1329,
477 [ad|] 1329, quidam 1329 49 uUuNuUuUSs 50 COTaIlll
illo 1329, 51 e1] 1329 59 [ad|] caelum caelum male 1329,
53 et 1329 54 ille 1329, obtul:ı 1329, 56 illum
57 e1(s)| 1329; illı e1) 57a donec quOouSsque)



Das Adysh-Tetraevangeliıum

CIO, donec Uusquequo)57* sustinebo vos ? offerte mıh1 ıllum hıc.'
Et58 increpult iıllum Iesufs], eX11t ab) illo 1aDO0lL1us ılle,

19 sSsanatus-est pus10°* ılle illınc® a) tempore.' ' Iunc ACCESSErUNLT

discıpulı lesu ad lesum)®* SCOTSUINL dixerunt 1ıllı e1l) 110S [ad]
quıid quare) 101 potuimus®* depellere eum®4 »! ille autem®°®
1X1t i1lıs66 + propter modicam-fidem vestram®“, quıia® profecto®® loquor
vobıs, Sl70 vobis-|] est fides SINapıs granı tantum “ dicetis monti1
hu1ic mutare‘* hınc et7 $ 1b1ı mutabıtur”®, 1910781 er1it languor 1mMpoSss1-
bilıtas) vobıis’4.! Et dum?”5® vertebant illı [ın] Galılaea, dixıit 15
Iesu[s]|*: tradendus est Fiılıus homin1s”” [1n] homınum,'

trucidabunt occıdent) iıllum tertıia die surgendus 1CC-=

turus) e(st)®: anxıı-facti-sunt 111ı”9 PETIQUAN valde).' KEt quando*®®
Ilı [ad| Kaphernaom®”, aCcCesserunt®* DPetro ad Petrum)

quı Callı> didragma( adımebant, dixerunt1' magıster vester NNON

e/xtra>dıt solvıt)®® trıbutum drafich ]}mae* ' ı lle®5 z  1its
ut1que; ut87 intravıt 1 lle®8 domum, praevenit illos®? Iesu[s|] dixıt
[61] 90 qu1d cogıtas L Simon ? terrae a) quibus** reC1-
plunt®* trıbutum aQut <Sl>93 censum*®*, a) lıberis AQUT ab)
aliıenis ?' dixıit i1llı?>: ab) alıenıs. Dixıt?6 illı Iesu[s|”: UNC

D7 igitur lıber1®® SUNT lıber1 filı1) 1 sed ut100 NON scandalızetis10*
illos, [in] mare102 in<tro)icıte!9® hamum ; qucCH) priımum EVa-

derıit piscem recıpe tolle), pande apern): ® e1us, 1N-
venles 1n 1llo pondus staterem)!0>: recıpe illum trade da)
illıs PTIO PIOo te].05_

13,1 In 1la die* discıpuliı lesu ad Iesum)? dixerunt
el quisnam ma10r est+ [ın| regnatiıone regnOo) caelorum ? '

558 ut primum) obtulerunt DUCTI iıllınc 61 lesu ad
Ilesum) discıpulı 62 propter qu1d U quare) 1105 110}  - praevaluımus Il potulmus)

63 expellere 'Ib 5 erıpere Op 64 um 1pse dixit
e1s 67 modica-fide vestra 68 qul1a 69 AINlelIl 70 81
(-1g1tur) 7l S1CUT Sinapls ira) 3 illıc et
transmutabıtur et hıl imposs1ibiıle est DPCI V OS A ageC aufte:

generat1o hılo ex1it N1ıS1 oratiıone et ie1un10 'I’bc 75 ut 16 quon1am fas
est oportet) 47 Fıliıum hominıs tradere 75 surget i9 illı
contristati-sunt ut prıimum) Kapharnaum OT 8 2 aCı  nt
illı qu1 Cillı) triıbutum (didrachma Op*) congregabant collıgebant) et dixerunt
Petro commo) dabitne nobis|] dra[ch]mae 1le
aufte: dixit e1s 857 ut rımum S88 intraverunt ıllı

eos 90 DPetro 91 quı1ıbus (Relatiyvpronomen Interrogativpronomen)
quıbus (Interrogativpronomen) Präsens Iteratiıv

(s1) 94 Op eire Petrus) 96 Kt 1x1t
97 espon esuls] eTt dixıit Op 98 Ssu1l-domin1 (=15EM) Sanle illı

100 ut 101 scandalızemus 102 abı ad] INAaTre
103 in(tro)ice 104 [e1] 105 statırı Opc 106 propter eTt propter

Op; propter eTt propter
' 1unc D lesu ad Ilesum) discıpuli SUu1 (om SUul1 I’b) Cn  C loquebantur

[e1] erit



olıtor

2/3 Et advocavıt Jesu[s] PUCTUMHM statunt® inter illos,' 1X1t €e1s
illıs®: profecto” loquor vobiıs: S1 19{0281 N1S1) vos-vertetis® fietis
S1CUT puer1, 1OMN ingredieminı [1n] regnationem regnum) caelo-
rum.' Quia quı (se-» humiliaverit SUuUuM semet1psum)
S1ICUT PUuCT hic, hıc est mMmaxımus ma10r)* 1ın] regnatione regnO)
caelorum ;' eTt qu1 excıpiet DU talem*® [ad] INCUIM

in nomıine LL1CO 1 EXCIDIEL.! uı decıplet** p_
s1ıllıs unum?*® qu1 credunt m1ıh1 in me melıiu(s) est e1 3115 forte
suspendatur*® illı el farınale Japıs ]}” cum aS1INO triticlarıus
[ın] collo18 eius!®, iorte cadat-ın incıdat)*® [1n] abyssos*!
marıum??.! Vae hu1c?3 reg10n1 mundo) Sl  barzam  — scandalıs?*, qulia*°
venıiendum est26 scandalum?”; VdC illı OM1n1 a)
qUO venılet scandalum 1 (-1g1tur> TUa vel /s1
PCS [UUS decı1piet scandalızabıt) Le, abscide?? abıce iıllum?®

abs) C(e; melıus est t1b1 intrare [in] vitam claudo qut?4 sinemanu,
QUaINM (non»®* [1n| duarum INanNnuum aut duorum pedum [ex |sıstentia

uas aut UOS pedes habere)®? cadere-1in incidere)*
[1n] 1gnem®°® geternum.' Et Sl36 oculus TUUS decıpiet scandalı-
zabıt) te, evelle37? iıllum abıice abs) K melıius est t1ıb1
cum Jun[o]-oculo intrare [1n] vitam, Q Ua /adhuc non 98 [1n] duorum
oculorum positione UuUOsSs oculos habere) cadere-1in incidere)®
[1n] gehennam 1911870 Cavete autem 4} ne42 contemnatıs%? 1U

parvulıs** hıs; loquor vobis quia angelı in cae(lıs) SCHNDCI
11 vultum patrıs mel, qul EeSsTt 1n cae(lıs) ;' quıa enıt Filıus

hominıs ad vivyviılcandum salvandum)*° perditi*S.‘ Quid*” COg1-
tatıs Vvos ? S1 fuerit quıidam OMO [ex]stiterit le1] habebit)*®
centfum OVCS, et deerraverit una iıllıs ONNC relınquet* nonagıinta

illas montem®® 1bıt°4 quaeret** deerratam iıllam ?!
Et erit 3153 invenıet iıllam, profecto®* loquor vobiıs quia®® gaudet

iıllum dixıit 5D3 e1s Op INen 8 61 (=1g1tUur) 110  -
n1s1) convers1i-fueritis ma10r er1ıit 10 ita U1USMO: domum
1n omum an nomine nomiıne) INeO 1le 12 KEt qu1

scandalızabıt S pusıllıs hıs CIrga ın) credentibus
15 et S1 |sus]pendetur suspendatur) 16 1lı 17 unNuUus

Op 15 (ın | cCervice 19 e1us 2U 1Ne 21 [ın]
abyssum LD DD marıs U1C UIlıs 25 + necessarle-
qQUOQUC 26 venlens est D7 illos Op 28 vel (S1) aut
29 + ıllum30 iıllum 3l vel 32 1O:  3 5 uae INanus et
duo pedes S1 vobis] positi-sunt 1 uas et duos pedes habeatıs) cades-
1n inc1ıdas) 30 um 36 S1 (=-1g1tur> 37 AINOVE

erue) 1329, 38 adhuc 1O:  =) 1329, 39 intrare 1329, D: in(tro)1lcı
Op 1ZN1S Op 41 1329, 42 forte quendam 1329,

contemnetis contemnatıs) 1329, 44 pusıllıs 1329, 45 ad vivı1d)um
facıendum salvandum AD 46 qula perditı Op 47 Quomodo

hominı 81 cuidam [ex]stiterit OMO S] qu1s habebit) OT #relinquetne
[ın] montibus foras in montibus Op 5l abıbit 2 proquiret
Et quando aIineln 55 qula



Das dysh-Tetraevangelium

am plus®® QUamı qu1id[em]®” super] nonagınta ıllas,
UQUAaAC ae NON deerratae deerraverıint 98 | S1C®? NOn
voluntas est®9 Patrıs mel caelorum-supra [ın] caelis-supra),
ut-et6 pereat 1US parvulıs illıs®2 ! 1 (-1g1tur> peccaverıit-ın
frater LUUS, CONVINCE ıllum, quando G solum un1ic1®3
eritis S1 (-1g1tur> audierıit S, adıecist1i lucratus-es) fratrem iıllum
tuum.' 1 (-1g1tur> NOn audierIit te65 duc alıum ®® aut duos®®, ut

17 OIC testium duorum aut trium ®” coniirmetur ®® OINNEC verbum.' 1
(-1g1tur) 1NON audiıerit iıllos-quoque®?®, nuntıa concılı0; S1 (-igitur>”®
conciliıum-quoque ** non ‘® audıerit, esto ‘® tibı S1CULT [unus] SCH-
tibus public(a)nus”*, ' Profecto”® loquor vobis: quot quod-
cumque)”® colligaveritis terram, lıgatum er1ıt iıllud?” 1ın caelis:

quOL quodcumque) ”® resolveritis Lerram, salyatum
19 solutum) erit Uud?” in caelıs.! Deinde iterum) profecto”®

loquor vobıiıs: 3179 duo vobıs consenserıint terram propter
ODUS hoc IMN de hac omn1)®°, quodque** petlerint, flet In

a) INCO, quı est in caelıs®? ! Quia ubı®3 sunt®*+ duo aut ®
tres congregatı propter meum®®; CSO 151 sum ®©“ inter illos.'

21 (I)unc aCCessit 1lı ad iıllum)®® DPetre 1X1t [e1] Domuine,
quoties peccabıt-ın frater INCUS remiıittam illı » septies**p'
Dixıt 111ı Iesu[s] NOn loquor t1bı septlies, sed?® septuagıles
septies.' Propter hoc assımılata-est regnat1io regnum) caelorum
homiın1ı reg]l, qu1 volebat %! verbum suscıitare rationem ponere)®**
C SerVIS Suns; ' ut93 coepit loqu1®*, praesentaverunt 1lı el)
1U debitorem decem mıllıum talentorum ®°;' nıhıl [e1]
erat habebat) pendere?®; praecepit Cr domiıinus ille?” e1us
divendi elus?8 1beros fılıos)?? omne109 quodque
ocatum positum) erat ıllı habebat ılle) ** COM PDCNSAIC

reddere) eum+1®2 ı Concı1dıt SCTIVUS ille, adorabat um oque-
batur [e1] longanımıs esto+03 me omne1% tradam

56 plus gaudebit am 57 qul  em 58 deerratae fuerunt
Il deerraverant) 9 Istomodo S1C) est voluntas 61 ut

Op* ut LOIL, 62 pusıllıs hıs 63 duo Op 64 adieceris M lucratus-
eris) 65 19(0)8! audierit 66 uNUIN AaUtT Uu0oSs al108 67 duorum AQut (et
Op) tr1um estium 68 [e1] 69 illos-quoque 1OI audieriIit 70 aufe
Op. — w UJUOQUC 72 (-de: lle trıbut1ı collector
er publıcanus FB Öp”; pu  1CaNus et gentilıs Opc. 3831491 16 quod
47 Ilud profecto {(9 S1 (-1g1tur) 80 propter OINNE (-dem
omnımodum) ODUS quodquoque 8 O caelorum-supra [ın] caelis-
supra) ub1 (-quoque Op erunt vel 86 propter
INEUIN congregati 87 1b1 S UL} CO 88 lesu ad esum 89u
septies ' voluıt 2 sarcıre componere)

ut prımum) 94 sarcıre componere) 95 alearum T VTL
Opc. Y6 erat illı habebat quodcumque traderet redderet)
7 praecepıit (er) domıinus He (om ille T’b) 1US Op et filı0s e1us

100 OININEC 101 erat illı habebat 102 pendere
103 flas mp.) 104 domine Op.c 105 Oomn1a



Molıitor

Commuisertus-est domınus106 Serv1ı iıllıus,D reddam) tibi.'
28 dimisıt iıllum de(bi)tum*®” illud remisıt 1lı (=el } Et ut108 prod-

1vit!®® ille, invenıt un um DroX1m1s e1us**% quı debuit el
Centum denarıo0s: retinult ıllum suffocabat iıllum loquebatur e1]
/commo)>»da redde) m1ıh1111 quodque** «10 penes-Te-eSst debes).'
Concıidıit'1? pProximus ille e1us, et113 precabatur iıllum et loquebatur [e1]
longanımıs Has Imp.) nos**4, et tradam reddam) tibi.'
Ille non115 voluit noluit), sed 1V1e115 inclusıt iıllum [In]
Carcere:. donec <commo)»daret redderet)**” debitum illud.'

31 Cum 11n viderunt proxim1 11h11 9 e1us ODUS factum) illud?29,
anxıl-facti-sunt!21 PCETIQUAM V  ©  > annuntlia-
verunt!2s ODUS factum) Ilud omne</-dem)> domıino eorum124 ı
Advocavıt!?® iıllum dominus e1us*26, dixit iıllı improbe*?”,
omne<-dem> ud128 debitum (re]misı [tlbl]12 9, qula precaberi1s!®°
m6131; | dignum-erat** t1b1-quoque comm1serer1}33 proxim1
us tur S1CUT CBO tu1 commisertus-sum135 » ! Et Ssuscensu1nt!?®
dominus lle e1usS , tradıdıt iıllum!38 vexatoribus!?® donec traderet

redderet) OIMNEC quodque debuit 1  e S1ic-et Pater INCUS

caelorum-supra 1ın] caelis-supra) facıiet vobis, S1 nonl4l Irel-
miseritis hominıbus142? unusquisque fratrıl4® SUO cordibus144 vestr1s14>.

19,1 Et funt quando* persummavıt“ Jesu[s] verba haec, concıitavıt
migravıt)? E e] Galılaea *, venıt® 1ın] fines udaeae

lordanem.' Insequebatur“® iıllum populus multus, SaNnaVvıt ıllos 1b1. '
Et” ıllı ad ıllum) Pharısae1, tentabant iıllum et loqueban-

dicebant) [e1] 618 fas est culdam alıcun)® dimittere UXOTIeNl
SUam OMnı causa? »?' Ille10 respondit dixıt illıs non[ne]
lectitastıs Jegistis)1! quıa qu1 Creavıt [ın] 1nıt10, masculum

106 1lle 107 debitum-quoque 108 u (priımum) 109 iıllınc
110 proximum SUUIIN K qu1d Il quo A Procidit 113

et 114 115 1O:  - audıvıt sed plus adhuc magıs quidem) afflıgebat
illum 116 iniecıit um 1ın] Op 117 traderet illı redderet e1)

118 1gitur CUu. Op 119 illı Op 120 hoc
121 contristat1ı-sunt 122 et 123 certioremfecerunt 124 domiıino
1lı (om illı Op) OINNE (-de: quodque fu1t (factum-est Op)
125 'LTunc advocavıt 126 SUUS 127 male 12585 illud
129 debıitum Ttuum re]misı tibı 130 precabarıs Op 131 Ime] 132 fas
fuiıtne 133 utL-et cCommı1serearıs (om 3 D) 134 tu1 ÖOp 135 COO
commı1sertus-sum tu1l 136 1lı e1) 137 SULUS 138 illos '1b*
139 manıbus OrTtorum 140 penderet redderet) OINNE debitum
141 81 (-121 110  - 142 hominıbus 143 Prox1imo 144

nıbus 145 ETTOTECS Opc
ut (prımum) aSSUMaVvıt ConsummaVvıt) abit

|ad iın]| Galılaeam Op 11t Kt sequebatur "T’unc
91 (-1g1tur > fas est Om1n1ı pPropfter culpam causam)
esu[s] 110  - lectastisne legistisne
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femellam1? confecıt illos ?' dixıt propter HOC relinquet OM0
patrem matrem1* adhaerebit UXOr1 SUaC, erunt?>® ambo [ad]

Nal CaIiO una): :' abhıinc*” 1am-non sunt *3 duo sed
unNnaga CaTrO. Nunc jg 1tur”? qQqUOS 0S Deus copulavıt OMO
semoveat“®©%. ! Dixerunt“+ iıllı el) quomodo <nmum } 1g1ıtur Mose
mandavıt tradere dare)®® TUum repudiarıum“® et dimittere ?'
Dixit24 illıs?2>: Mose propter cordis-duritiam vestram praecepit
[vobis|*® relınquere** UXOTECS VeEeSTr.: aD 1n1t1028 NON S1C funt. '
Amen?*? loquor d1co) vobis??®, Oomn1s?® qu1]|®* reliquerıit®* uXorem

SU aml except[a] forniıcatione®? uxorem®* fecer1it alıam**, ille?5
moechabıtur; eTt quı1 reliıctam?® UXOTCII fecer1t?3” ille38 moechatur??.!
Dixerunt ıllı e1l) discıpulı e1us*9: S1</-1g1tur » hoc41 -Modo ıta)
CST culpa causa) hominıs propter mulierem *}, melıus est non

11 s1ıbı-comparare uxorem *2! Ille dixıt illıs43: NOn

continent44 verbum Hoc®? sed quıbus /commo >datum*® est;' quıa
SUNT eunuch! quı matrıs ventre utero)*7 natı-sunt“*? SiC® SUNT
eunucht1 quı1 ab) hominıbus eunuchizatı-sunt, SUNT eunuchı
qu1 eunuchos®® operatiı-sunt fecerunt) semet1psos®® propter
regnationem regnum) caelorum ; quı1 praevalens est potest)
CaPDCIC caplat. ' 1unc attulerunt ** ıllı e1l) PUCTOS utL-et
collocaret imponeret) ıllıs, benediceret illos, et52 discıpulı iıllıs
commınatı-sunt??.' Iesuls| dixıt illıs S1Nnıte PUCIOS 1istos>?

detineatıs veniıre [ad| me ® quia talıum est regnatıo regnum)
caelorum ; ' collocavıt (—1mposult) Uıs>* et55 abıut 1InNC.'
Et56 CC ZUS quidam accessit iıllı ad illum)®” dixıt [e1]
magıster bon1-operator®®, quı1d bonum bon1) operabor facıam),

17 mı1h1-sıt habeam) ıta getferna vitam aeternam) ?' e
1X1t illı quıid ®® interrogas propter boni-operationem 61

- virum et mulierem feminam) SUUII 14 SU aml
15 illı u11la AaTO 17 quon1am 158 i1llı 19 L1ULC

ig1tur 20 sel1ungat - 1 1lı aufte: dixerunt Op propter quı1d
lıbrum dimissionis Il repudiıl) tradere 24 Respondit esul[s| et

2 5 quila 26 praecepit vobıs 27 dimittere 28 ın| 1N1t10
2Q KEgo autfe‘: 30 OmMnNn1s B5 qui1 Adct

32 dimiserIıit 33 praeter fornicationem cum alıa conveneriıt
3 5 ille 36 cum dimissa 37 convenerit 3 8 ille-quoque

39 moechabıtur 4 U SU1 41 culpa cCausa) est homin1s
C mulhiere 42 NOMN araptum-est nubere 43 Dxit illıs esuls|

continebunt 45 istud 46 tradıtum datum)
47 ventre utero) matris SUaC 48 eunucht fuerunt 49 S1C

eunuchizatı-sunt semet1psı1 obtulerunt 52 discıpulı
Iin]crepabant OS 53 1StOs venıire ad| INC, et quı1d detineatıis

1stos. 54 .D os 5D ut (prımum) 56 et 57 aCccessıit
quidam 1i1lı ad um homo unNUus magıister formose one
39 esu/s| 60 quaTec loquerı1s C1S formosum onum
eINO est formosus DONUus) N1ısS1 solus Deus Op“c



Molitor

NUS eSst bon1ı-operator®?; S1/-1g1tur>®3 VIS [ın] vitam intrare, CONSCIVA,
observa) mandata. ' Dixıt ill164: QqUaAC 765 dixıt®® ıllı quon1am ®” 1OoN

hominem necabıs, NOn moechaberıs, 1101 furtum-facıes ®® HIC menda-
CcC1um testaberIis falsum testimonı1um dices);, ' venerare®?® patrem
LUU:  3 matrem ““ amabıs proximum TUU  3 Ss1iCut temet1psum. '
Dixıt 1lı 1U ven1s ille )80081> hoc71 CONSeEerVvVaVvı observavı) pueritı1a

21 INCA, deinde”? quı1d adhuc deest miıhı1 Y Dixıit illı JIesu[s| 6173 V1S u..
et74 perfectus S15° 175 divende possessionem tuam ”® eTt trade da)
pauperibus, recıples ”” valorem ‘® 1n caelıs venı introrsum- >
SCQUCIC me.' Cum audıvıt igitur”‘® 1Uven1s ille verbum hoc®®
abıt trıstıs, quıa fut ılle possidens 8! PCIQUAMNN valde). ' Jesu[s|

dixıit discıpulıs SU1S ! profecto®? loquor vobis, quıa dives
graviter dıfficıle) intrabıt [1n] regnationem regnum) caelorum. '
Deinde iterum) ®} Joquor d1co) vobıs: facılıus ®4 mod1ı

mensurae)®*® -funem®® [ın] per) foramen ACUS eXIre tran-

sire)>“ QquUamn dıivıtem intrare [1n] regnatıonem regnum) Del.'
Ut®S audierunt hoc discıpulı e1us®?®, obstupef1ebant ®® PCIQUAN

valde)** loquebantur dicebant) le1] quıs ®® num ** igitur®®
praevalebıt*“® viv</id>us-fier1 salvarı) 7 Respexıit Iesu[s]
illıs hommıiıbus hoc non?“ poss1ibile** esSt; Deo??® omne10%0
poss1ıbile est. ' Iunc respondit Petre illı101: Gl en n03102
rel1iquiımus omne1%2 et /intro >sequımur* ** U quıid 10888 jgitur+?
futurum est106 nobis197 »! Iesu[s] dixıt illıs profecto
loquor d1co) vobis quıia*°* quı 1s /introrsum- »secuti-est1s**°

[ın] altero illo ZSCNCIC regeneratione)**?, quando [as]sederit
1ılıus hominıs thronos gloriae e1us***; assıdebitis VoS-qQuUOQUC

duodecım thronos**®, et114 Ce Yudicabıtis*** duodecım
29 generationes trıbus) Israel. ' Et IMNN1IS quı ‚rel1ıquerıt OMUum QuUtTt

62 uUu1l1lUus est formosus bonus) Deus solum (om solum 1D) 91
64 KEt ille dixit Dixıt aute: illı UOp-° 6 5 mandata Op“ 66 esuls|]

dixit 67 4eC 638 furtum-facıles . moechaberis Op
69 honora 7U LUa - istud OINNE 'Lb 79 73 S1
(-1g1tur } {(4 ut perfectus solum tantum) S15 75 abı
16 fructum LUUMmM N erit abebis 78 thesaurus thesaurum)

79 Et ut (prımum) aqudıiviıt hoc 80 verbum hoc 8 1 dives
11NleIl 8 3 KEt deinde Il iterum) est

8 D machinae camelo Opc 8 6 UOp® 87 X1ITe transıre) ın] per)
foramen CUus 8 8 1T (prımum) 8 9 1US aqadmırabantur

91 PECTIQUAIN ÖOp 02 e1] 93 et qu1s Op LLUINL
95 1g1ıtur potestas(e1)-est potest) 47 hoc 11O:  ;

Y 8 imposs1bile DCI Deum 100 OILNLLNC (-dem omn1a)
101 lesu Domine 102 1105 103 OINNeE omne(-dem

'I’b) reliquimus 104 (intro })secut1-sumus 105 ig1itur
106 erit 107 propter 1105 de nobıis) 108 AaIineln 109 VOS

110 (introrsum- } sequimin1 B: adventu ENCIC Op“
R SUAC 113 in] duodecim thronis 114 et 1D [ad]
(e Mudicandum



Das Adysh-Tetraevangelıum

fratres116 quUtTt SOTOTCS aut patrem Aaut matrem AQuUt UuXOTremn Aaut 1ıberos
f 1l108) aut agtosS: propter meum}+*8, partes
centuplum) recCIeEL * 1].16120 vitam ageternam hereditabit;'

multı erunt anteriores121 posteri10res NOV1ISSIMNU) STLE-
r10res anter10ores.

20,1 Quia simılıs est regnat1io regnum) caelorum hominı patrı-
famılıas*, quı prodiviıt mane*®? statuere operatores“ [ın] vinetum
SUum ;' pollicıtationem conventionem) fecıt ad</versus >
Operatores quemlıbet singulum) 1€e€1 gen.)?.! Et veniıt®
quası” [ın] trıbus horis quası ora tertia)® vidıt? al108 STantes

forum *® vacue ! 1X1t iıllıs ite VOoS-qQqUOJUC 1ın] vinetum
iıllum meum**, quod dignum-est** tradam dabo) vobıs

11h14 1jerunt?*>. Deinde rursus)*® prodiviıt*” [in] B
onNna hora, et18 fecıt S1C (/-dem »19 ' [In] undecima ora ut20 prodivıt“*,
invenıt?? alı0s tTantes dixit iıllıs quı1d*3 hıc stetistıs *4 1em

die tota) frustra?® 2! i1xerunt [61] 26 quia®” CINNO statu1lt COIMN-

duxıt) NOos. Dixıt iıllıs 1te28 VvoS-quUOdQUC 1ın] vinetum?® ıllum?° meum®*.
Quando*®? advesperascıt (pem) ® dixıt (e1> dominus®* ılle vinetl
<iue>35 aulae magıstro procurator1) SUO: advoca operatores ®® illos

trade da)37 mercedem eorum®°; incıpe postrem1s
NOV1ISSIMS) ad primos®?®;' CUu: igıtur*° undecimı
undecimae) Ilıus 41 temporIis horae) 11h42’ acceperunt QUC

lıbet staterem *:' et ut44 venerunt prim1*° 111145‚ cogitabant quon1am
plus accıpılent ; acceperunt*“® quemlibet<-dem > iıllı-

11 quoque**®, ' Et ut47 aCceperunt murmurabant propter adversus)
iıllum patremfamilias*® dixerunt [61] 49 quon1am ®® h151 postrem1

116 vel fratres Op; Qqut fratres 117 terram 1158 IMEUIN
119 accıplet Op 120 ille .22 prim1

domus domiıino D ex1t INaile mercenar10s ın| vineam
INa et pollicıtus-est Uıs mercedem CUlCUMquUeE CINCUINYUC Op)
denarıum 1n die ın die TD) 6 abit eX1t ille Op quası

[ ın] tertia ora v1dıt ohne Pluralınhix p V1ICOS plateas)
a ot10se U ın|] vineam illam INLCAaIl 13 er1t 1USs 1ustum)
14 illı 2181 15 ablerunt 16 Et 1lı S eX11t

158 et QiIC 1isto-modo S1C) Op 2 () ut a ex11t
22 et invenit :u stetist1is hıic VOS Op; statıs VOS hic
2 D oti1ose D 6 iıllı dixerunt [e1] D7 quon1am Op biteO L

2Q 1ın] vineam illam 371 et quod ıllud> erit 1USs 1ustum)
acc1ıplet1s 'Ibs KEt uL (prımum invesperascıt (perf.) domus
dominus 35 vineti 36 mercenar10s 37 18 p
38 OTUu. 39 |usque ad| priımum CI ig1ıtur 41

us et 43 denarıum et ut 4 5 primae
horae] QUOQUC illı Op; et 46 acceperun illı-quoque quemlıbe ena-
rıum A Et C CU. aufte: Op 48 domus domiınum illum

loquebantur quon1am 51 postrem1 NOV1SSIMN) h1 unNnNUuLl

unam) solum LeMPUS oram tardaverunt



Molıtor

NOV1ISSIMN) CtemDUSs NUum horam unam) solum operatı-sunt®},
adaequastı nobıs OS quı bailulavımus gravıtatem 1€e1

2estum.' Lle respondit unı illıs dixıt (e1] proxime,
non ®® fallo 54 te; non®? staterem ®® pollicıtus-sum tıbı ?57'l 3158
olo NOV1ISSIMO) hu1c®?® tradere are Ss1icut tıb1,'
A4ut non ®© potestas-est m. quod illud > olo facere me ”
oculus ®! L[UUS Slö2 improbus®®* est. Egoautem m -6[0.m mn]-35 &( ‚sum)”;'
Hoc-modo SIC) posteri1ores NOV1ISSIMN) anterliores PT1-
m1) anteri10ores priımi) posteriores novıssımı)®°; quia multı

17 SUNT distinct1 evocati), paucı autem ©® elect1. ' Kt®e” ascendebat
Jlesuls| [ad ın ] Jerusalem, abduzxıt duodecım ®® COTITSUMN viator

1ın Vla) Joquebatur en69 ascendimus®? [ad ın] Ierusalem,
P Fılius homiıniıs tradetur a)70 sacerdotum-magistrıs prin-
C1pıbus sacerdotum) Scribis, /per Mudıcabunt um morte‘*,'

tradent ıllum Gentibus [ad] [ıl]ludendum [ad] plectendum ”®
[ad] crucıf 1igendum, tertia die surget: Iunc venıt”3 mater”*

{1ılıorum”© Zebedaei una-cum ® { ılııs SUu1S, adorabat”?” petebat
B quiddam ab) illo.' 1lle78 dixıt 111ı quı1ıd VIS ?

1XI1ITt flh79 dic assıdeant sedeant duo®® £ılıı mel 11US

(9] dextera tua ET NUs E S1N1stra tua (1n ] regimento regnO)
tu081 ! Respondit Jesu[s] dixıit 111182° 1810781 SCIt1S ®3 quı1d petit1s

petatıs); potest1s®* imbibere poculum calıcem) u  9 quod
CO imbıbam®®, et87 baptısmo QUuUO COO baptızabor baptızarı ?®”

22 1xerunt illı possumus®®, ' Dixıt 1S lesuls| poculum calıcem)®*
INCUILN iımbiıbetis baptısmo quO CRO baptızatus-ero baptizati-erı1t1s,
las]sıdere sedere) 1a] dextera mea *9 1LLO11 ILCUIN est?1 tradere

dare)?®, sed propter quos ®® praeparatum esT a)
Meo ! et?  9  A ut95 audiverunt?® decem illı indignati-sunt (corde>»??
propter uUOosSs illos fratres;' Jesu[s] advocavıt illos 1XIt

aequales nobıs fecıst1ı s 110 54 VCXO facıo in1url1am)
aut 110  - nonne) ULLUIILL denarıum OÖp; enarıum uUuNUul

7 accıpe LUUMmM et ambula CSO 111ı 1O:  3 fas
est mı1ıh1ı quodque 61 sed oculus 62 dum (num } malus

6 4 formosus bonus) SWl 6 D anteriores posterlores prım1
NOV1SSIM1) et posterl1ores anteriores NOV1SSIM1 priım1) 66 et paucı
67 ut (prımum) iıllos discıpulos Cee cen) ascendimus

110S 70 a) d ad| InNortem 72 ad|] torquendum Op;
aCCessit lesu ad lesum) 74 1la ÖOp 75 llorum

716 (} Ar illum Ipse 19 1X1t e1] 1la 1B dixıit
Ce1) illı Op S Ü h1 8 1 ın] regnatione LUa in S10 tUO) 8 2 illıs

novistis 5 4 potentia|vobis] potestisne) 8 D illud
quod mıiıh1 mbıbendum est 8 7 Qut baptısmo qQqUO CO baptizatus-

CTIO baptızatı-erit1is 8 8 I1ı aute dixerunt e1] potestas-[nobis|] est
pPOossumus) 8 9 Sal { () et [a] sinıstra Op ü 1 est

INEUIINN 9 2 tradere quıbus  et) PCI patrem
INECUIL Q 5 ut prımum) et Y 6 hoc ü ”7 SUSCENSUErUNLT

ilratı sunt)



Das Adysh-Tetraevangeliıum 11

e1s SCItIS?S quıa princıpes illı??® gentium dominantur1®° iıllorum,
dıivıtes101 potestatem-exXxercent illos;' inter10? VOS 1OonN

SiC103 est104, sed quı voluer1t1°5 inter VOS utL-et INASNUS Sit106 esSTO
27 sit)+0" 1116108 vobis miınıster ; ' quı volet inter V03109 quomodo
28 /-forte>» anteri0r S esto S1t) iuelll vobıs servus;' S1ICUtTt Fılius

OMI1nNI1s 19(0)81 enıt ut-et minıstraret [e1] quidam quı1squam 112
sed [ad] mıinıstrandum [ad] tradendum semetipsum**®* [ad ın]

20 redemptionen pr0114 multis. ' Et ut:l> prodierunt xiıerunt) 1lı
[ab] Ieriıkho, /intro >)secutus-est*+*® ıllum populus multus;' et117
duo CaecC1 sederunt apud 1uxta viam; audierunt!!8 qula**? Iesu[s]
discedit transıt). Exclamaverunt**®%9 dixerunt1?9: miserere121

21 nostrIl, J1esu+5, Davıthis!! Populus ille commınatus-est123
illıs conticesceret1?4; 11h125 plus mag1s) exclamaverunt 126
dixerunt1??: Domine1?8, miserere nostr1128, Davıthis!'
<con »stetit Iesuls];, fecıt ıllıs VOCaVIt OS ) + 1XI1t e1s
quıd vultis VIS facıam tibi131 »! ixerunt 11h132: Domiuine,
releventur aperlantur) nobıiıs oculı nostr1}*33 ! Commisertus-est134
[(eorum ] lesus, attıgıt oculos COTUM, confestim 135 aspeXerun
sequebantur**% ıllum

21,1 Et quando* propinquaverunt ıllı? [ad] Lerusalem enıt? [ad] Beth-
bage* [ın] mMontem iıllum Olıyarum, TUNC Iesul[s] emisıt>® N
discıpulıs su1ls®. ' Et dixIit iıllıs iıte” [ın] castellum oc</ce>»® quod
est [a] fronte vVvestra COnNTira vos)®, [con |festim*® invenıletis
asınam astrıctam allıgatam) pullum CUu iılla; [relsolvite
ofterte adducıite) [mlhl] 111 et12 S1 dixerıt quoddam alıquıd)
quıdam qu1s) vobis??2, dicıte quon1am Domino ist1us*!3 1NEeCCsS
est Dominus 1st1us ODUS habet) istorum1*, confestim*!® mittet

AB scıtisne 49 1Ilı 100 Präsens, aC5S, consuetudinı1s sekun-
där!). 101 permagnı 102 103 1sto-modo S1C)
104 er1ıt 105 volet 106 INAagNUIN CSSC 107 erit S1It)
108 ille 109 vobiıs s anteriorem SSC R B ille (om 4 D)
erıt S1t) BA O: quıdam qu1squan) Op 1L13 spirıtum SUUIN Il anımam
suam) 114 DPTIO multorum 1195 uL (prımum) 116 UuCc-
batur ; A, CS Cen)» 118 et ut priımum audierunt 119 QUO-
modo(-et Op 120 Vocıiferabantur VOC® N vocıferabantur OD 10-
quebantur Opc 197 commıiserere 122 Domine Opc 123 commiıinabatur

124 conticescerent Op; 125 126 clamabant
137 et dixerunt 128 commıiserere nostrI1, Domine 129

et 130 advocavıt illos 131 vobıs OT 132 Illı aute: dixerunt e1]
Op 133 aspıclantur nobis| oculı nostr1 1D3 aspiclamus oculı[s] nostr1[s|] Op
134 illorum 1395 statım 136 (intro}»secuti SUun

ut (prımum) D illı venerunt [ad|] ethphage
ad|] Bethanıam emisıt esul[s| 6 e1lus abıite

istud COTaIll vobiıs 10 statım 1 miıh1 illam
12 S1<-1gitur » quidam qu1s Op) dixerit vobis] quıid quoddam Op)

ist1us iıllorum 15 statım
2$



Molıtor

illos. ' Hoc autem1® HH füunt!? CONSU:  reiur adimpleretur)
verbum iıllud Esaja*® dicetum*?:' dicıte ilıae S10N1Ss: BL en » TE

LTUUS veniıt (Präs.) [ad] C mMit1Is est50 insedet?21 (1n ] asına [1n]
pullo [ın] asına 22 ' Et23 ablerunt discıpulı 111123 fecerunt?** S1CUt
praecepit iıllıs Iesu[s];' obtulerunt adduxerunt) asınam am

pullum®® [et] 26 deposuerunt imposuerunt) vestem |super
ilam 1° consedit?*® [1n] illa28. ' KEt multitudo ılla populı*® r-

pandebat sternebat) vestem vlam, alıı caedebant
de) arborıiıbus repandebant sternebant)

1am.' Populus autem®® ille quiı praecedebat et31 [a] posterior[e]
/intro »secutus-est clamabant loquebantur C117 glori[ficatus]**
est?4 filıus?5 Davıthis; benedictus est venlens nomiıine Dominı et9®
glorificatus®® excelsıs. ' Et ut37 intravıt 1le [ad 1n ] Ilerusalem,
Conquassata-est MNI1ISs CIvitas ılla38 loquebatur®?®: qu1s est hic ?'

11 populus *® iılle 1X1t eis|: Hıc est propheta Jesul[s] [a]
Nazareth Galilaeae. ' Kt intravit Iesuls] E! ın| templum **
exegıt elecılt) omnem *2 venditorem coementes*?* [1n] templo
illo+4+3 tabulas mensas) illas seminis-venditorum ** evertit, et45
cathedras [eorum]| guı emebant vendebant) columbas *> ' KEt 1X1t
ıllıs scr1ptum CS domus iINnca domus adoratorıia adoration1s)
vocabiıtur; VOS fecıistis ıllam speluncam latronum. ' KEt a_

111ı ad illum) CaeC1 claudı templo illo SanaVvıt
illos —— Cum*” viderunt sacerdotum-magistrı princıpes eIrI-

dotum) iıllı et Scribae mirabilıa illa QUAC operatus-est*® C PUCTOS
illos quı vocıtferabantur*? in templo illo loquebantur: glori1a®® fil1o
Davıthıis, indıgnatiı-sunt «Corde>* ,' et dixerunt illı el) audıs®?

nonne®® lectitastisnequı1d Joquuntur ? Iesu[s|*® dixıit 1lıs>4
Jegistisne) quon1am ®® ore°” enerum infant1um) lactentium

17 confirmastı laudem®? r Et re]lıquit illos ex11t Civitatem®?®

16 Qute: 17 factum-est EsaJa Ads, 19 quoddixıt
2 () est al ille 22 in| progenie asınına asınae)

Discipulı illı abilerunt Ö4 S1C 5 1isto-modo S1C) Op. — 25 CUu:

1la 26 et AdCS, am Ad6S; D' am vestem
2 8 [as]sedıt Dam Plurımus ille populus 3 () Et populus

qu1 32 el 33 (D O (D (magnus Ad”; ©OO9I9%M
(glorıficatus) Adc 3 4 benedictus est Op* D3 mbSbsb osn|n]a(s) Op

Tr nlıus 36 benedictus est (vivıfıcet salvos aclat] 10OS OpC) TCX qgu1
est (es Op°) 37 ut prıimum) 38 C1vitas illa OmMnı1s 39 loquebantur

4 U populus 1lle loquebatur [ın] templum Ilud De1l Op)
42 iıllum (om um 1D) divendentem et OINNECII qu1 emebat 43

1lo 44 nummMularıorumM iıllorum 4 5 et columbas 46 oratori2a
oratı1on1s) 47 Et ut primum) 48 QqUaC QUEN operatus-est esuls]

(om lesus Op) signacula S1gna) clamabaln|{t clamabant Op
0 benedictio SUSCENSUETUNLT :  . audisne qute

utique 55 NEQUAQUUAIN nunquam) 56 qula D7 OTe
5 8 confirmabitur laus foras (e] c1ivıtate



Das Adysh-Tetraevangel1ıum

[ad ın] Bethanıam funt®® 1b1. ' Mane EXOrTUS-es a_

cendit)** [ad in]| Civitatem®®* esurut;' 1dıt cum Nanl

vlam, eniıt ad-eum nıhıl invenıt®® N1SsS1 folium folıa) solum.
KEt dixıt iıllı non-1am (-forte >6 * fructus prodit prodeat)
usque| ad aeternitatem®*; exarefacta-est contfestim ®® CUuUSs 1113.65 I
cum ®® viderunt discıpulı®” obstupefiebant ®® dixerunt®?[ quomodo

21 statım exarefacta-est CUS aeC 7 Respondit Jesu[s| eTt AIillıs PTIO-
tecto 7’1 loquor dico) vobıs Si72 vobis-erit fides habebitis fidem)
1 dubitabitis, 1l solum hu1lus ficus”?3? operati-er1t1s facıje-

t1s)7*, sed S1 mont1-quoque U1C dixertis ‘2 } surge‘® cade-ın
inc1de) [ın] MAarTc, eri1t??.' KEt OIMNNEC quodque”®* petierit1is 1ın

272 adoratione”® cum fide /commo >dabitur”® vobis. ' Kt ut80 enıt
ille®9 [ad in] templum aCcC) ad ıllum) 1n81 doctrina

docentem) sacerdotum-magıistrı sen10res populı®? dixe-
runtjen| *: Qqua 1n qua) potestate hoc operarıs, qu1s tradıdıt

dedit)>* tıbı potestatem hanc ?'! Respondit Iesul[s] 1X1t iıllıs
interrogabo eZ0-QUOQUC vos®°* verbum uNUNl, et85 nuntıiate mıh1 et86
eg0-QqUOQUC nunt1iabo vobıs qua 1n qua) potestate hoc r87;l

75 aptısmus 111€88 Iohan[n]ıs nde fult, [a e] caelo</-supra » funt®?®
aQquUt hominibus ? 111ı considerabant in?® cordıbus eorum *®

loquebantur: 3191 dixerimus [a e] caelıs/-supra » {u1t?®, dicet
[nobis [ad] quı1d quare)®* NOn credidistis ei95?l S1<-1g1tur »
dixerimus hominıbus, timemus a) populod quia Iovan/[n]e[s|

D4 omnıbus [ad] prophetam 11s > est?“.! Kt responderunt lesu dixerunt
[e1] 19(0) 81 SCIMUS 1CSCIMUS) dixıt Ilıs ille-quoque* NCCOnuntiabo

28 vobiıs?® qua 1n qua) potestate iıllud ODCIOI facı0)* 92 Quid??*
cogıtatıs putatıs) VOos ” hominı cuıdam /posit1-> duo flıuz;
et102 occessit193 |prımo illı ad priımum illum) et]104 dixıt [e1]
flıı, i105 hodie OPCIAIC 1ın] vineto meo*99 3! ille respondit

vertebat versabatur) 61 Et crastıno mane) (SEE (om C Op)
veniebat 62 63 illa 64 non-1am S1t fructus
lad in ] qetfe 6 5 CHS 1la statım 66 ut primum)
67 11llı mirabantur loquebantur illa Op
d 1HECH 72 S1 (-1g1ltur) [illa=T<] CUSs hu1us (substantiviert!)

fecerI1t1is 7D S1 (om 91 Op) dixeritis mont1 hu1c 76 lelruere 1NC
a S1C 1B:; isto-modo S1C) Op 78 quantum petetis 1in oratiıone

79 erıt 80 CUu. eniıt lie Cu. venıt esu/[s| Op 81 sacerdotum-
magistrı ı1llı (om ıllı Op) et enlores populı ut 1lle docebat populum 8 2 1Ilı

e1) (commo )dedit 8 4 ego 05-QUOYUC s1<-1g1ltur >
et 8 7 ODCIOI hoc 8 8 ille funt

Q () SEOTSUIMN s1/-1gltur) ü 2 funt nobis
propter quı1id quare) 9 5 1g1tur Op Q 6 populum hunc

A S1icut C1d) propheta prehensus-est habıtus est) Iovan/n]e[s| Q 8 esuls]
99 vobis|] 10 hoc ODECTOI ODCTIOI hoc Op 101 Nunc quomodo

102 eit Op 103 accessıt 104 primo . et Ads, 105 abı
106 [in| vinea iNe4a



olitor

et le1] 1bO2% domine, NnOoON 1Var SE 1vıt10°9 ad-unum
alterum) iıllum1®?® 1X1t (e1] S1c/-dem > (»ebenso«); ille

respondit PF dixit [e1] 1n olo NO1L0 Deinde adhuc
quidem)*** paenıtentiam-egıit paeniıtuit eum) 1Vlt112 + 1

21 qu1118 1U qu1s) duobus11? fecıt voluntatem Datrıs 4
1xerunt 1lı e1l) postremus**>, Dixıt illıs116 Iesuf[s| profectio **
loquor d1co) vobıs quıa publıcanı meretrices118 praecedunt!!®
VOS [1n] regnationem regnum) De1l —— qula venıt [ad] VOS Iovan[nJe[s]
V1a in Vla) Justitiae, 11011 credidistis e1. Publıcanı ei
meretrices120 crediderunt hujc121 VOS Vv1idistis adhuc

quidem)*?2; 1LON paenitentiam-egist1s UutL-et crederetis
e1. ' 1am parabolam audıte: OMO quı1dam funt1!23 pater-familias*?3,
quı deposult plantavıt) vineam Circumsaeps1it*** ıllam,
effodit ılla torcularıs*2®, operatus-est fecıt)*®®
turrım, tradıdit ıllam operatoribus*!*”? abıt. ' Et quando AaPPTIO-
pınquavıt**® temMmpus fructüs fructuum)*?®, misıt139 su0o0s131
ad-operatores illos [ad] accıpıendum!$? fructum fructus) e1us;'
et133 retinuerunt apprehenderunt) operatores 1111133 illos
e1us, alıcun134 [plagas dederunt, alıquos trucıdaverunt*??®; alıquem**®
lapıdaverunt. ' Deinde137 /trans >misıt e1s1 48 al108 multiores

plures)**9 illisl40‚ ıllıs-quoque isto-modo<-dem >141 fecerunt
27 leis]. ' Postremo 142 adhuc143 /trans >misıt e1sS filıum SUUI
28 quon1am *° reverebuntur filıo INeO filıum meum)**+6. pera-

tores147 ut!:4*3 viderunt filıum iıllum e1us, consultatiıonem
consılıum )1** fecerunt ad] invicem149: h1C est heres; venıte

trucıdemus iıllum apprehendemus hereditatem illam 159 e1us;'
retinuerunt apprehenderunt)!5* iıllum trucıdaverunt151 ab-
lecerunt elecerunt) vinetum illud1®? ı Quando jg1tur*?*
venlet dominus1®4 ille vinet] ıllıus154, qu1d <num » facıet operator1-

107 1058 abıit 109 accessıt secundo ıllı ad alterum um
110 110  - 5 @ Postremo 112 abıt

113 qu1s duobus his ı SUl1 1195 primus Op; lle
116 illı e1) R AIilleIl 1158 peCccatores (peccatrices) Op* 119 PT:  —
cedent 120 PEeCCAaLOrES (peccatrıces) 131 el 122 et

OMO fu1t (fuıt qu1s OMO Op) domus dominus OLKOÖEOGTOTNC)
124 SacCDCIMN CIrcumposult 1295 Operatus-est fecı1t) 1n 1la torcular
126 (ex )aedificavit 1 |ad|] operandum 128 perveniıt
13 fructuum Op 1580 (trans )misıt 131 1US 132 [3d] recıpıiendum O’L'

133 et oOperatores illı retinuerunt apprehenderunt) Op 134 lıquıibus
135 exstirpaverunt 136 et alıquos 137 Rursum 138 emisıt
139 multiores plures) SCTVOS 140 Pr1m1s 141 SICK — dem }
142 autem 143 adhuc 144 iıllıs (*Ib [e1s]) 1 45

quon1am 146 propter fil1ıum meum 147 L errae oOperatores
14Sut prıimum) Op;om 14ßet dixerunt in| ordıbus OT U (= intra se)
150 iıllum a retinuerunt apprehenderunt) eit trucıdaverunt um Op

152 C  f vinea illa 153 1g1tur 154 dominus vineae us



Das Adysh-Tetraevangel1ium

41 bu3155 illıs ?' Dixerunt ıllı el) improbos**® illos improbe-
quoque?**“ perdet, vinetum illud1>8 tradet alııs operatoribus**?®,
quı tradent (= reddent)*® fructum [ın| tempor1ibus eius16e1 ! Dixıt
illıs Iesu[s] NEQUAQUALN nunquam) [a vobıs] lectiıtatum-est

Jeg1st1S) [ın] lıbro scriptura)162; hoc163 lapıs) quod
Contempserunt aedıfiıcantes, illud164 factum-est marginum

angnlı)+ 923 PCI Dominum |] Domino) fut hoc est mirabiıle
4%3 oculıis nostris ?' Propter hoc co 10quor dico) vobis

quial 66 accıpletur auferetur):9! vobıis|] vobiıs regnatio
regnum) De1, tradetur generation1 gent1)*$ QUaC OPDCIA-

1tur facıeb)r fructus*!?®9 e1us;' quı COrruerIit
illud 171 coniringetur et QUCIN CorruerIit disperget conteret)
iıllum.' Et ut173 audıyverunt sacerdotum-magıstrı 1l Pharıisae1
parabolas illas174 e1us, anımadverterunt*”® propter quod Joqutur 93

quaerebant ıllum retinere timuerunt!“‘ a) populo ill0178,
quia S1ICUT propheta [ab e1s] qestimatus-est 111e179

221 Et respondit Jesu[s|] deinde iterum) dixıt illıs parabolıs (para-
bolä)*:' Sımıilıs est® regnat1o regnum) caelorum? homin1ı reg1;
qu1 fecıit nuptl1as Sg.) filıı su13;' emisit SUOS advocare dıs-
tinctos vocatos) ıllos [ad] nuptias*%, 1ONHN voluerunt nolu-
erunt) venıre. ' Deinde iterum)® /trans >misıt® alı108 SCTVOS

dixıt e1s dicıte distinctis vocatıs) illıs? CGS Cen>»
INeUMmMm paravı®, vitulos?® INeCcOS incrassata iINeCca mactavı®, 0)888elO
paratum eST, venıte [ın] nuptlas haslı ! 11l neglexerunt
abıerunt, alıqu1** ad] SUUuM agrum *® alıquı [ad] negotlationem**;'
et15 alıı illı1> retinuerunt comprehenderunt) illos16
interfecerunt?*?;' CX ille suscensult em1sit18 populum

exercıtum) SUUM interfecıit homicıdas illos C1vitatem1?®
combussıt?®. ' 1unc dixıt SerVIS SU1S * nuptiae hae paratae

155 terrae operator1ıbus 156 malos 157 male 1558 vineam am
terrae operator1ıbus 160 (commo) dabunt 161 ın| temMDOrE SUl  ©
162 lectitastisne legistisne) 1n liıbrıs Scr1ptur1s) 163 hOocC

164 hoc 165 angulorum 166 quon1am Öp; 167 recipietur
auferetur) 168 generation1ıbus gent1bus) 169 facıent facıunt

170 fructum 10404 ın| SAaX U1l iıllud 172 a Et (om
1b) C: 17  a parabolam am anNC Op) 17  n agnoverunt
176 qula propter illos dixit S M timebant 178 populum um

179 prehensus- (= abıtus est Jle [ab] illıs erat-ıllıs ille Op
Et deinde iterum) respondit 15 esuls! parabolıs et dixıt llıs

» assımılata-est Del as Rursum 6 emisıit
Ulıs Op paratum fec1 vitulı mel (om mel Op) et incrassata 1L1C4H

mMactata SuUunt 10 OIM (-dem omn1a) 11 illas 1 alıquıs
13 1ın] TU SUUI Op 9 [ın] SUUI ‚ZTU. 14 aliquis ad| forum SUUIN

15 alı1 autem 16 e1us 17 insultaverunt et exstirpaverunt
(trans )misıt 19 Ccivitatem am C1vitates 9as Op 20 |[comb ussıt

igne



Molitor

SUnt; distinct1 vocatı) 1ıllı NOn dıgn1 facti-sunt?!;' nunc?1
ex1ite21 eX1ItUS viarum *3, UantUumMqguUEC qUOSCUMUE)
inveneriıt1is arcessite?4 [1n] nuptı1as has. ' Et exjlerunt Servı flh25
V1as, congregaverunt omnem“® quantumque quemcumque)*”
invenerunt, malos-quoque bonos-quoque“** impletae-sunt

11 nuptiae 4€ |con ]vıvarum“®®, ' Quando®® intravıt TEX ille [ad] COMN-

templandum?®! |con |vıvas illos, vidıt 101 hominem quı NOn vest1tus
füut nuptialı®®, ' Et proxime, quomodo<num > **
inıst1ı hıc HuC) quı1a 18(0)81 vesti1tus-es vest[e] nuptiarum*®* } ille

[sıbıi] allıgavıt obmutult)®°. ' 1unc dixıit FexX Ne MmM1n1sS-
tris36 : collıgate ist1us3” pedes manus*®®, depellite eICıEe) “*
istum [1n] tenebras Sg.) illas exterlores; 11 er1it etus stridor
dentium ; ' qulia multı SUNT distinct1 vocatı), paucı autem *© sunt *41
electi. ' TIunc abjerunt Pharısae14*? consultationem consilıum)
fecerunt propter iıllum ut-et*® <super »poneren ıllı e1l) laqueum
verbo 1in Sermone) **3 miserunt <e1>44 illı el discıpulos
illos46 COTUIN Cu Herodianıs, dixerunt [e1] magıster, SCImMuUSsS*”
quıa CeIus 1am De1 |cum] veritate48s doces, nıhıl non)**
tib1ı Cura-est nıhıl*? propter quen[dam]; quıia®® 1L spectas®* vultum®?*
[hommi18|?*; ' Nunc dic nobis quomodo fas tiıbı
videtur)°*; lıcet®5> trıbutum tradere are Caesarıs®® qut an)

18 non 7! Ut57 anımadvertit Iesu[s] improbitatem ®® illam®?® eorum®®,
19 1X1t ISI quıid®* tentatıs INC, dolosi®3 ?'! Ostendite adhuc®% miıh1ı

denarıum ıllum trıbuti®® 1lı attulerunt e1l) denarıum ;'
et66 1X1t ıllıs Iesu[s] CU1US est hgeC imago®” circumscripti0®”

91 dixerunt 111ı el) Caesarıs; TUNC dixit illıs®8: tradıte date)
nunc®? [quod] Caesarıs [Caesarı|”® [quod] De1 Deo.' Et
(prımum)/* audıverunt hoc, obstupefiebant *, relıquerunt illum
er ablerunt. ' In illo die aCCesserunt ‘® Sadducae17* qul7 5 dicunt?®

3 fuerunt » abıte 1U ın] compita Op; compitis
advocate 25+ 1US ‘6 9m OIMNNEeNMN 27 qUuUantum QUECINCUML-

que) 28 bonum malum 1D4 malum et bonum Op cubantıbus
ut prıimum) Op: et CL 31 ad|] videndum 32 vestiverat

vestem nuptialem 33 19808 34 nuptlalı Op ille
aute: tacult (om Op* ?) SU1S 37 ist1 38 INanus et
pedes 39 abicıte eicıte) 40 eTt paucı 4 1 SUNT
42 illı 43 ut verbo 1n sermone) pedicam (re)stituerent 11llı e1)

(trans )miserunt [e1] 459m illı 4 6 illos 47 noviımus
VE 49 110  - solliıcıtus-es 110  e eit oculos [pate]facıs
resp1Cc1s) 5 2 iıllum Ad* OM1n1s Ads, 54 quıid V1S

D D fas est agesarı 57 Et ut primum) Op; ut
8 dolositatem Op 59 illam 6 0 et 61ı Ilıs Op 62

stult1 hypocritae Op 64 adhuc 6 D triıbutuarıum Op
6 6 et 6 7 1imago 9QeC (trıbutum hoc 1°b) aut D SCIr1pt10

esu/[s| 69 MLUILC Ü agesarı Ads, CU.
4B mıirabantur 43 illı ad ]lum) illı et
loquebantur

J ScCH



Das ysh- Tetraevangelıum

quon1am NON est resurrect10; interrogabant”® ıllum,' dixerunt
11 IT[e1] magıster Mose s1-quidam(— qu1s) MOTFTrLUUS-

fuerit®® lıberis-carens®*, SpONSseL ducat) iıllı e1l) frater e1us
/super » UXOTCII ıllam e1us®? suscıtabunt suscitent)®? semen®*

75 fratrı 111185 SUO. ' Nunc®® fuerunt nobiscum®” septem fratres, er

primus ille38 marıtus®? mortuus-est; 19107291 funt®?<-e1> iıllı e1l)
lıber fiılıus)®?; [re]liquıit®® UXOTCIN suam %+ fratrı SUO;' S1C-et?2

27 secundus tertius us[que| ad septimum ®®, ' Postremo dhuc?*
28 mnıum tTua-es [61] 95 muljer?® ılla ;' resurrectione illa

postrema®®, culus?? septem illıs109 erit101 [ad] UXOICHI, quıa
omnıbus illıs10? u1s-> fut illa ?' Respondit Iesul[s] iıllıs:
decıpımını errat1s) et103 18107201 nNOVvIsStIS TUm scr1pturam)
et104 NCC amplıus*®® potentiam De1;' qula [1n] resurrectione illa106
neclO7 uxorem ©® [s1b1] ponent UuXoOoTremMn ducent) NECC ad-marıtos

31 ambulabunt ibunt)1°8, sed ut109 angelı erunt 1n caelis. ' Propter
resurrectionem 11° non[-ne]| lectitastis Jegistis)1**

diıctum Ilud CISa VOS vobis)11® PCI Deum 113 quod 1 't114:l CSO
SU. Deus Abrahamı Deus Isa[a]cıs**® Deus Ilacobı  5  ° 1NON est
Deus Deus116 MOrLUOrUumM sed V1vorum.' Kt ut117 audıvıt HOC
populus ille [obstupefiebat |!*® [ın] magıster1[0]| e1us. ' Pharıisae1

ut119 audıverunt qula occlusıt1?® Sadducae1s*?21, congregatl1-
SUNT in-unum ;' interrogavıt NUus lNie122 iıllıs leg1s positor

26 peritus)**® tentando124: ! Magıster, quod mandatum grandıus***
27 est 1n jege ?' lNe126 e amabıs Dominum Deum

LUU:  =] Oomn1ı toto) corde LUO, OMN1 spirıtu tota anıma) tu06***
OMnı tota) potentia tua**? Omn1 tota) tua  5  + hoc

est MaAgSNUuNnl prıiımum mandatum ;' secundum autem 139 simıle
16 et interrogaverunt et interrogabant Op da loquebantur [e1]
magister 79 hoc-modo S1C) S1 (-1g1tur » quidam qu1s)
mortuus-fuerit et 1O:  - est-[e1} lıber fılıus) 82 SpONset ducat)
frater 1US 1US convenılat cum UXOTIC 1la 1US frater 1US Op
83 suscitabıt suscıtet) Op generatiıonem 1D heredem Op Op°

1lı UNC 87 inter 1105 88 primus le (om 1le
1b) convenıit (perf..) |cum ] UXOTC uxıt uxorem) et restavıt generatlio

restaviıt [e1] er us Op Y Ü reliquit 9l iıllam Op ü 2 S1C
(-dem ad septimum ad septem Op Y 4 adhuc

9 5 el 9 6 QUOQUC 97 ÜUIlCc 1ın| Y 8

99 CU1uUs ? (Interrogativpronomen) 100 Ulıs Op 101 1la
102 9m Ilıs 103 qula 104 et 195 nec

106 1ın]| die 1la resurrect1on1s Op 107 NeC 108 nuptum-dabunt He

nubebunt 109 sicut 110 Propter tionem aufte: MOTTUOTrUM
DE 110O:  3 lectitastiısne (legistisne E CIrga VOS vobıs)

113 substantiviert und MI1t dictum verknüpft 114 loquiıtur 119D Isaacıs
116 DeusO L 4A4 CUu: (Dl m IL8 ob stupefiebat AdS, 119 CUu:

120 conclusıt OS 12 15 3: SR lle 193 leg1s
pOositor peritus) 124 et tentabat illum 125 malus 1268 esuls]

127 1lı e1) 128 LUO Op 129 et OMnı potentia tua
130 et secundum



Molitor

U1C: amabıs proximum tuum Ss1cut temetipsum;3' in131 hıs duobus
41 mandatıs OmMnI1s lex eTt prophetae*$* constringuntur***, ' on|]-

gregatı!** fuerunt sunt) omnes155 illı Pharısae1*?®; interrogavıt
illos Iesuls];' et dixıt e1s quid187 cogıtatıs VOS propter Christum ”
CU1US filıus est138 » Dixerunt!®?®* 1lı e1)+: Davıthis.' Dixıt
11113141: quomodo num ıgitur}** Davıth spirıtu**® Domiınum
appellat!** loquıtur dixıt OMINUS Domino INGO.: as]sıde

SC [a] dextera INCAa donec (de>ponam 1IN1M1COS LTUOS sub
45 pedibus tUu1s P S1/-1gıtur » Davıth Dominum appellat ıllum, quomodo

filıus e1us est ?' KEt CINO praevalens füunt potuit) respondere e1145
necl4ß UuS-estTt quis**" exinde148 interrogare**$ iıllum1*?® 1am-non

amplıus)
Tunc loquebatur [e1] Iesul[s] populo 11ı discıpulıs Su1s, ' 1X1Tt
[e1s super* thronos Mosıs qssess1-sunt? Scribae Pharısae1;'
IN quodque dicent? vobiıs facıte observate (eigentl. jeiunate)*;
secundum COTUI facıatıs, quıa dicunt 11011

facıunt. ' Colligant® ogravia® labori0se graviter) onerantıa”,
collocant dorsum® homınum ; ıllı dig1to-quoque*®

101 volunt nolunt) CONQUASSAIC illa. ' Omn1ıa opera**
COTUMN facıunt) [ad] conspectum** hominum ; Jlatas!?
[sıbi] facıunt vestes [sıbı prolongant fimbrias eorum*5;'
carum-els-est amant) optımı (convıvae primatum [ın] epulo*®

summa-sedes14 1in synagogı1s*5; ' eTt salutatıio1® V1COS dic117
COS abh homiıinıbus Magister*”,' Vos dicatıs vosmet1psos
Magıster*®, quıa NUS est vester magister*?; VOS

fratres est1s  >  + patrem vobıs QUCIMN appelletis*® terram  9
quı1a NUS est vester caelorum<-supra »“*;' eTt Magıster

13 ın} 132 propheta 133 SUNT 134 CU. 1g1tur
Op %) congregatı (Icon]gregati Op) fuerunt 1395 136 Pha-
risael 111ı 137 quomodo 138 ille 139 qute: dixerunt

140 e1] 141 esul[s|] H quomodo 1U ig1itur TD
NU.: Op 143 SANCTO Op 144 appellat iıllum Dominum 145 p_

tut illı verbum respondere 146 HC amplıus 147 qu1s us-€es
Op 148 ıllınc->de dıe 149 C:

ın| sederunt OINNEC quantum loquentur [ad]
conservandum observandum, T D) CONServate observate) et facıte

Quila congregant colligunt) OI1LUS V OINleTIr0sa
umeros UJUOQUC 10 Et OT’) OINNE ODUS 5E [ad]

Ostensionem 1, |sıbi] dıilatant conservatorla muAadKTYpLA !) et
magnıficant fimbrias vest1s OTU: latas facıunt stolas et longam facıunt
fimbriam vest1s Op 13 e1s ara est amant) summa-sedes
panem Op) prima-sedes prae-sedes SESS10) Op inter
SYNAZOAS 16 prima-salutatıo Op ! ut appellent homines Rab[blı
Rab[(blı ut-et dicatur Il ab) homiıinıbus Magıister Op qu1s
appellet ra vocem1n1 Magıster Op 19 magıster vester

patrem QUECIMN appelletis VOS 3E quı1 est 1n caelıs
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dicatıs vosmet1psos** quıia 1NUS est magıster®® vester Khriste. '
11 Et24 quı INAaS1U>S erit inter vos“* esSTO ille?26 vobıs miınıster ;'

qulia®*” qu1 exaltaveriıt semetipsum*®® humılıabitur, quı humiliaverit
semet1psum, ille exaltabıtur?®. ' Vae autem ®® vobıs Scr1ibis inter-
pretibus hypocrıitis®1, quıl1a (prae >cCludıtıis ** regnationem regnum)
caelorum homiınıbus®®; VOS NOn intratis et34 HE neque)
intrantes [re]linquitis sinıtıs)®** intrare.' Vae vobıs, Scribae eit
Pharıisael, hypocritae, quıa obambulatıs?® [ın] marı36® [ın] arıda, ut-et
convertatıs [alı]quem UuNu:  9 quando Convertitur (Et5)S! facıtıs (1t;)
um progeniem filıum) gehennae uplo vobiıs QUaLL vos).' Vae
vobıs Scribis cCaeCc1s?38 quıia®® dicıitis4® qu1 iuraverit per templum **,
nıhıl eSt; quı 1uraverit per quod*? est in templo

17 111042 fas est.' Fatu1 caecl,; quı1d grandıus*®* est; aurum “* AQUT an)
18 templum illud *® quod emundat sanctificat) iıllud »?' Et46

quı 1uraverIit per altare nıhıl eST; quı 1uraverıt per Ssacr1-
19 ficıum illud, quod est i1Nud?! fas ESt; fatın caecCl, qu1d MmMa1lus *8

SSE; sacrıficıum Uud*?® aut an) altare quod emundat sanctificat)
sacrııcıum illud ?' Nunc®® qu1°®° iuraverit®l per altare?°, 1urat

21 (dt.)?? per Ilud per OINNC quod est illud®*;' quı
1urat (1t;)°? per templum, 1urat (1E:) per illud per QUCIMN

Cu. qu1) C1MS est >“ 1n illo;' qu1 1urat (1t6.)P8 per caelum,
1urat (4t:)® per thronum Del leum quı insedet iıllum.'

27 Vae vobis, Scribae Pharisaei Ihypocritae o quia decimatıs ®®
mentham, anethum cymınum®©®, reliquist1ıs melıus melı0ra)®!
leg1s, 1US misericordiam fidem; hoc dignum-erat vobıs] facere®?

illud NOn relinquere. ' Praecessores duces) CaecCl; guı excolatıs
75 culıcem camelum deglutitis. ' Vae vobis, Scribae Pharıisae1®?3,

quıia emundatıs poculı paropsi1idis, intrınsecus®*

2a dicatur vobıs PTraeceSSOTr dux Mit F3 14) PFaCccCceSSOr dux)
24 Maxımus ma10r) aute vester er1ıt 2 D er1t Op

Ne 27 KEt 28 Ne Op 13 Vae vobıis, cribae et
Pharisae1 hypocritae, qu1 comeditis domos viduarum, eTt cCausa praetextu) prolıxe
oratls; propter hoc _ accıpiletis grandıus ma1lus) 1iudic1ıum aufte:

Scribae et Pharısaelı, hypocritae 3 (prae)clusistis
COTaIll hominibus et intrantes 110  ; Ire]linquitis S1IN1t1S) eTt
intrantes [rellinquitis SIN1t1S) 1O:  ; Op 3D perambulatis 36 D'
INaTrec 37 ut faclatıis uNUuIN alılquem advenam proselytum et quando
est (praes. cConsuetudin1s) 1lle (om Jle AD)) PTaeCcESSOTIC: duces) cCaec1

39 qu1 4 0 quon1am hoc 42 templı
4 3 quod qui malus 4 4 Ilud Op 45 46 dicıtis

47 D' altare 48 quod qui grandıus 49

50 Qui aute: Quia qu1 Op 1uravıt
i1urat (Präs.) 1n 1110 5 5 1uravıt 56 1urat (Präs.)
domicıl1ıum constituit ıta 1Uravıt hypocritae Ads,

60 decumam accl1pıitis (rec1ipitis decumam Op) menthae eTt aneth1 et cymını
61 Zravıus gravlora) 6 2 fas est ul Op) operarl: vobıs

hypocritae 6 4 interiora estira (om vestira Op) QufTtTe: plena



Molıtor

plen1®* SUntTt rapına immunditia ; ' Pharıisae1 Caecı,; emunda ®>
priımum pri1us) interius interiora)®® poculı ıllıus®? S1t

Vae vobıs,D4 externum-quoque*®® e1ius®? SaAanCcCLUum mundum). '
Scribae Pharısael, quıa comparabiles est1s monumentI1is sepul-
CI1S) polıtıs”®, quae ‘” ılla > SpeCc10sa parent; intrınsecus

28 plena SUNT ossıbus OMnı immundiıtıa ;' S1C-et VOS

paretis ”“ homiıinıbus jeijunantes ‘5, INtFINSeCUS plen1 estis
dolo”3 inıquitate. ' Vae vobıs, Scribae Pharisae1 hypocritae,
quıa gedificatis vos‘* sepulcra 1lla 75 prophetarum exornatis”?®
monumenta ”” illa78 ijustorum ; ' dicıtıs:”?® s1</-et >®° fuissemus
nos®1 [ın] diebus Ulıs patrum Orum, NOn /-forte > particıpes®*®

231 fu1ssemus CUu s 1ın] sanguıne 1lo prophetarum ; ' nunc®®
VOS /-dem testimon10-est1is vobismet1ps1sS quıia progenies (pl natı)
est1is [eorum |$* quı exstirpaverunt prophetas®e;! et85 VoS-qQuUOdOUC
implevıstıs vestrorum Serpentes®®, progenies
(pl genimiına) viperarum, quomodo num effugiet1s 1udic10
gehennae ?' propter hoc ecce®s‘ /trans >mıttam®® vobıs prophetas ®®

sapıentes®*® [et] 90 Scribas?}; [quosdam] iıllıs exstirpabitis
crucıfigetis, [quosdam] ıllıs plectet1s®* 1n Synagog1s vestr1s?®,

persecuti-eritis *“* [de] Civıtate [ad 1n | cıviıtatem, ' venılat?®
VOS OmMnı1s Sanguls 1UStus effusus terram sanguıne bel

1ust1 us[que]| ad sanguınem arıae filıı Barukhiae?®, qQUuCIN illum
trucıdavistis inter templum iıllud?® altare. ' Profecto®?® loquor

d1co) vobıs quia*%% perveniet hoc OINLLC generationem anc
27 lerusalem, Ierusalem, QUAaC exstirpavistı prophetas lapıdastı

apostolos*°* tuos*02, quoties volebam *®3 CONSITCSAIC progenies
natos) nası9 S1CuUTt gallına congregat*®® avıculas pullos gal-

28 linaceos)!°%sub alas;,et vos!9’?non voluıstıs noluistis) BK 1llıc >9
20 restat1%® vobıs domus vestira deserta) - : loquor dico)

vobis: 1am-non videbitis abhinc dgniq[t_1e:_] donec)
[non ] *4 dıicatis: benedictus est venlens nomıne Domiuinı1\.

6 5 emundate 6 6 Ilud 67 us 68

1US 7U calco]| illınıtıs 77 QUaC exira (om Eex{Ira 'T’b)
parent COTaIll hominıbus spec1o0sa 72 cogıtamını hominıbus iust! OB
paretis COTaIlll hominibus 1ust1 Op° hypocris1i 14 VOS
1D 1la adornatis commemorationes B Op mMOoNuUuMmMent:
Op-c 78 1la {(9 loquiminı Op S1 (-forte)> 81 1105

8 2 fulssemus CUl Ulıs particıpes ® 3 quon1am hoc testamını sibimet1ips1s
SAXUTOLG) necantıum (necantes Op) prophetas 8 D NUNC
86 eit 8 ”7 CZO 88 miıittam 8 9 prophetam, sapıentem Op

et 9l et Q 9 torquetis inter SYNASOSAS vestiras
1n SyNagOog1s vestr1s) Q 4 persequemi1n1 9 5 pervenlat

0 6 Barakhıae ü ”7 um 98 99 Amen
100 qula 101 M18S0OSs 102 super 103 voluı 104 liıberos

fil10s) LUOS 105 CONgregat volucrıs OPVLG) 106 SUas
107 VOS 108 (en‘) 109 relınquitis 110 domos vestras
vastas desertas) a 110  3 Ads;
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24,1 KEt prodivıt ex1t) Iesu[s|] (e] templo*! abıbat?,
illı ad illum) discıpulı Su1? [ad]* ostendendum e1 operatum (pass.)
illud temph“." Ille® respondit ıllıs spectatisne® hoc
IMNNe profecto“ loquor dico) vobiıs: 110111 restabıt hıicV apıs

lapıdem, qu1® non® destruatur.' Cum? sedit ille mMontfem
iıllum*® Olıyarum, NL iıllı ad ıllum) discıpulı SEOTSUMM

loquebantur [e1] dic11 nobis quodie quando) futurum!? est1®
hOC, quı1id signaculum erit1? tu11+ adventus perfecti0 CONSUIMNN-

mat10) hu1us reg10N1s mundı) 7 Respondit Iesul[s|] dixıit illıs
reputate*>* quis*® dec1iplat VOsS;' quıia multı venlent (fut.
nomıine LICO loquentur*®: CSO 08 Khriste Christus),
multos decıpient. ' Audietis adhuc?® bella vocem “*
proelun“*; cavete** inflammemin1?®3, quia futurum est hoc omne**
perfect10“* nondum eri1t®°;' quia*® surgel generat1io
generationem, regnum““ Eerunt fames pl.)
exstirpationes“*® MOTUS pl.) loca??® [ad] Jocas? ı! hoc autem *®® OINNEC

er1it31 inıt1um dolorum ®} ' I1unc tradent?? VOS [ın] trıbulationem
er1t1s?3 odio-habıti ab) omnıbus generationibus®* propter

meum ; LUN:! decıpientur *° multı Invicem?3® excludent?”
11 et odio-habebunt invicem.' KEt multı falsı-prophetae surgent

decipient multos propter multiplicatiıonem®® in1quitatıs exaresCcet
carıtas multorum ; ' quı1 pertulerıit perseveraverI1t) perfecte

ad perfectionem consummatıonem) ille?® vivet.' Et
praedicabıtur evangelıum hoc regnation1s regn!1) [ın] OMnı
regıone mundo) [ad in]| testimonı1um omnıbus generation1bus*®,
er LTUnC adhuc41 erit4? perfect10 consummatı10). ' Quando autem *®
viderıtıis turpe** illud vastıitatıs*°, quod diıctum est a) anıel
propheta*® STAanNs [1n] loco 111047 SaNCLO, quı lectitabit leget)
anımadvertat:' "Iunc quı Iudaeae *8 fuglant*? [ad ın] montem ;'

17 quı solarıa tecta)” erunt°* descendant®? tollere

templo illo abit Op e1us A et ostendebant illı e1)
agedificatum (aedificatum IUud 11llı Op) templı1 5 esul[s|] 6  6 S  ‚—
tatıs Sanle men donec OINLLLC Y  Y Et uL (priımum)
10 1ın] illo nuntıia 1 er1t 13 est signaculum
A E illıus Cavete 16 quıdam TLG) 17 venlent fut

quon1am 19 Et audietis adhuc LTUINOTITCS ellorum
O videte et trematıs urbemin1) 24 fas est hoc OILNIIC

(om OILLLLC 1 D) futurum 25 sed nondum (non Op) est perfect10
qulia 27IDe pestilentiae 29 [ad per|]

loca qula hoc 51 inıt1um dolorum est uralınnıx
(genauer!) 33 VOS gentibus 3 D scandalızabuntur

1n invicem 31 edent tradent) 3 8 multiplicatione
39 1lle perfecte 4 0 gentibus 41 adhuc 42 perveniet

qutfe: despicıbile 45 vastation1is dicetum
PCI Daniel[em] prophetam 477 illo 4 8 qui1 [ın] 1udaea er1t erun'
Op) 4 9 fugılat fugıite Op 1ın | solarıo 5l erunt TD er1it
Op 52 descendat
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quoddam alıquıd) OMO sua;' quı [ın] foras fOr1S)
erit; retro<usque »?® SE-V| retroverso ** ollere vestem Suam. ‘
Vae ventr[osis]-factis gravi1dis) illıs>5 lactantıbus®®
ıllıs diebus autem®” 18(0)81 S1IT fuga vestra [ın] hieme®® neque*®*

21 [1n] sabbato;' quia er1ıt TUnCc tribulatio IMNagNa, QUaC 10OoN facta est60
ab 1N1t10 reg10N1s mundi) UuSque| ad hic modo)®! LCC

amplhlıus erit6?2 ! KEt S1<-et> 1OoN nısı)®3 abbreviatiı-fuissent dıes
ıllı, non-forte> effugisset OIMNNEC carnale IMNIS Caro); propter

electos ©64 abbreviabuntur ®® dies illı. ' ITunc S1 quıdam
qu1s) dixerIit vobiıs: CUGE cen) est Khriste Chrıistus) qut®®

1  © credatıs. ' Quia surgent‘® falsı-prophetae dabunt 7!
sıgnacula INa s1gna, ut-et‘® decıplant s1</-forte> praevaluerınt

S1potuerın electos-quoque”?;' BG en » praedix1 vobiıs.'!
(-1g1tur > dixerint vobis: ecce‘®$ [ın] deserto eST; exeat1s ; EG cen)>

D7 1n thesauris eST; credatıs; ' quıia S1Cut fulgur Cu effulgıt (D
[m] 75 solıs Örjientibus orlente) splendet (praes. consuet.)”®
usque] ad76 occıdentem, 1Sto-modo S1C) erIit adventus 1111
hominis;' qula ub1<quoque > ub1cumque) COrruerit cadaver””,
1b1-quoque congregabuntur aquilae. ' Confestim ”® POST trıbulatıonem
iıllam iıllorum dierum so] obtenebrabıitur luna 1101 e«xtra)det”®
lumen SUUN, stellae decident®®[e] caelo<-supra», potentiae

virtutes) conquassabuntur commovebuntur). Et tunc apparebit
sıgnum ®} illud?! 1111 OM1nNISs [ ın] caelo<-supra > ®?, et83 plangent
[(eum ]® IiNNes generationes®°® terrae, eTt videbunt Fiılıuum hominis

21 venientem super®* nubibus caelı potent1ä glorıa magna® ‘;
emittet angelos SUOS fistulä8s® magna, congregabiıt electos SuU0os®?®

quattuor ventis margıne caelorum?®?® Uusque] ad91 margınem
eorum ?®, Ex ficu agnoscıte ®® parabolam hanc?*
quıia ®® quando ramı e1us (1t:) fol1um folıa)®®
propullulat propullulant)®*”, scIet1s quıa est ver®s ! S1C-et

54 reIiroverso Op; 5 D praegnantiıbus : Ilıs
36 11s qul lactabunt 57 sed Orate 1n hıeme 59 vel:

60 fu1t * usque ad hıic !l mO; 62futura est 6881 (-forte »
1O)  e Il nN1Is1) 64 ( 6 D abbrevliantur s1<{-1gıtur >

67 hic 68 vel (s1) vel Op 69 Ilıc 70 pseudo-
christiı e d facıent A siıc»ut usque|] ad decıipiendum s1<-forte)
uL (om ut .I’°B) praevaluıssent Il potulssent) electosquoque (om qQUOQUC Op)
illos (iıllos-quoque Op) CO prodıt (At.)
15 1a] solıs oriente et (praes. Consuet.) {6 ad
a cadaver erit statım aute: (om autem S1n) S1in 79 cCommo- }

8& Ü de<{super)caden: signum S1n, siıgnaculum
IUud S1n 8 2 1n caelıs S1in 83 LUNC S1in 8 4 CU. S1in

trıbus Sın 86 CL S1in Op 87 multa 88 tuba
89 1US S1in Q () terrae caelı Sın 9l ad Sın 1US S1in.

dıiscıite S1n Y 4 anc Q 5 sicut 1d > Sin 96 folıa p
Y 7 prodıt prodeunt) S1n 4gestas S1in
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VOS quando®*® videbitis hoc OINNC, sclet1s quıa est 1aNuas
profecto*®° loquor dico) vobis*°1; 89(0)81 praeter1ibit generati1o 4eC
donec1902 hoc IN er1t103 ! Caeli104 praeteribunt, verba

INecd NCQUAQUAMN numquam )1°* praeteribunt;' diem 196
um LeEMPUS CINO SCHEPSN NC angelı 1n caelıs1098 He

27 Fılıus!9® N1IS1 Pater solum 119 unıicus11®0 ! Siıcut <1d > 1eS$ Noetis
28 Noe)111, S1C erit adventus lle112 1111 hominıs;' quija*!3 sicut114

fuerunt [ın] diebus illıs diluvio anterioribus1!5; manducabant
bıbebant, nubebant nuptum-dabant us[que]-1bi- ılluc) ad-

230 diem 116 qu0117 intravıt Nove [ad ın] arcam ;' 1OoN scıiebant118s
donec /per »venıt iıluvium11?® iıllud er asportavıt omnes120 Sic12l
erıit adventus Ne121 Fılu homin1ıs. ' ITunc duo 1n agr0 773

41 1U abducent1?3 1U relinquent !® uae molent farınas!is:
1Nam abducent1?3 Nam relınquent**®, ' Vigıiles estote125 QquU1a
11011 sCIt1s126 qUO die OMINUS ille127 vester venlet;' illud128 scitote128
quıia*** s1<-forte>*?9 sCIret pater-familias*®°9 qUO tempore qua
ora fur venmret *, non</-forte >132 dominaretur permitteret)**®
perfodiı domum 134 suam 134 ! Propter hoc VOS-QUOQUC paratı estote135
quia qu0136 11011 cogıtatıs LeMPOTE aua hora) Fılıus homiınis
venlet. ' Quis <num » 1g1tur S est fidelıs 1lle SCIVUS eTt prudenms*®®,
QUCIN statuıt constituilt)!3®% omınus140 aulam suam 141

46 [ad] tradendum dandum) salarıum 142 ıllıs 1ın] fempeore? 2 Beatus
erit143 ille ad-quem venlet domiıinus e1jus144 inveniet ıllum 145

47 hoc-modo S1C) operatorem facıentem)+ 3! profecto!*” loquor
d1co) vobıs quıa omne14+8 STAaTtUuUeEetLt constituet) iıllum.'!

48 S1<-1gltur > dixerIit improbus!** ille SCITIVUS intra COTL suum *>9 °
morabıtur151 Dominus INCUS venıites' coeperi1t plectere SCTVOS

Y 9 ubı primum) quando 100 IiNen Sın 101 quıia S1n.
102 on1q(ue 110  = S1in 103 Net 104 caelum S1n 105 110  - S1n
106 propter P de) diem 107 NOvIıt 105 caelı 109 LICC Fıllıus
Op 110 solus V sicut C1d » ın] diebus illıs Novetis oe) 112

1lle 113 9m qula 114o1iCut C1d) 115 nrioribus qUudl! diluv1io
116 UsSque| -ad-ıbı( iılluc)-diem K donec 118 NOVera
*19 aquae diluyium * x abstulıt omne(m) 121 18t0-modo S1C)
er1t aqadventus: 1lle 1: ın| CamInpoO foras Il fOr1S) 123 secum |
rapletDas Adysh-Tetraevangelium  28  vos quando?®?® videbitis hoc omne, scietis quia prope est super ianuas;'  34 profecto!®® 1oquor (= dico) vobis!°!, non praeteribit generatio haec  35 donec!‘? hoc omne erit!®®.! Caeli!®* et terra praeteribunt, verba  36 autem mea nequaquam (= numquam)!®5 praeteribunt;' diem!°®  autem illum et tempus nemo scit!®, nec angeli in caelis?®® nec  37 Filius!®® nisi Pater solum*!® unicus‘!®.' Sicut (id> dies Noetis  38 (= Noe)!!!, sic erit adventus ille**? Filii hominiss! quia!!? sicut!!*  fuerunt [in] diebus illis diluvio anterioribus!!®; manducabant et  bibebant, nubebant et nuptum-dabant us[que]-ibi- (= illuc) ad-  39 diem!!® quo!!? intravit Nove [ad = in] arcam;' et non sciebant!!®  donec <per)venit diluvium!!® illud et asportavit omnes!?%, Sic1?1  40 erit adventus ille!2* Fili hominis.' Tunc duo erunt in agro?!??;  41 unum abducent!?? et unum relinquent*!??;'! duae molent farinas!?*;  42 unam abducent!?? et unam relinquent!??.' Vigiles estote!?® quia  43 non scitis!?® quo die Dominus ille*?? vester veniet;' illud!?8 scitote!?s  quia!?®? si(-forte)1?® sciret pater-familias!?® quo tempore (= qua  hora) fur veniret!?!, non<-forte>!?? dominaretur (= permitteret)!®3  44 perfodi domum!?* suam1!?*.! Propter hoc vos-quoque parati estote!?5  quia quo!?® non cogitatis tempore (= qua...hora) Filius hominis  45 veniet.' Quis /num) igitur!?? est fidelis ille servus et prudens!?38,  quem statuit (= constituit)!?? Dominus**® super aulam suam!*!  46 [ad] tradendum (= dandum) salarium**? illis [in] tempore!*?. ! Beatus  erit1*3 servus ille ad-quem veniet dominus eius*** et inveniet illum1*5  47 hoc-modo (= sic) operatorem (= facientem)*!*;' profecto!*? loquor  (= dico) vobis quia super omne!*8 statuet (= constituet) illum.'  48 Si<-igitur> dixerit improbus!*®? ille servus intra cor suum*5°;  49 morabitur!*! Dominus meus venire;' et coeperit plectere servos  99 ubi (primum) = quando OT. — 1!° amen Sin OT. — !° + quia Sin. —  102 doniq[ue] non Sin. — 1° fiet OT. — 1!°* caelum Sin. — !° non Sin OT. —  106 propter (= de) diem OT. — 1!°7 novit OT. — 1°8 caeli OT. — 1°? om nec Filius  Op. — 119 solus OT. — 1!!! sicut (id} [in] diebus illis Novetis (= Noe) OT. — !!? om  ille OT.— 1!8om quia OT. — !!4sicut (id) OT.— 1!5prioribus aquae diluvio OT. —  116 [usque] -ad-ibi(= illuc)-diem OT. — 1!!? donec OT. — 11® noverant OT. —  119 aquae diluvium OT. — !®° abstulit omne(m) OT. — 1*%* isto-modo (= sic)  erit adventus: om ille OT. — 1?? [in] campo foras (= foris) OT. — 1° [secum]  rapiet ... relinquet OT. — 1?* farinam Tb. — 1!?5 Vigilate igitur OT. — 1!?® no-  vistis OT. — 1!?7 om ille OT. — 128 hoc(-forte) autem noveritis (= sciatis) OT. —  129 si(-forte) OT. — 13° domüs dominus(= olxodsor6tNc) OT. — 131 veniensdu  est (= venturus esset) vigilaret (-forte) et OT. — 1!®? non OT. — 133 [re]linqueret  (= sineret) OT. — 1%* latus domus suae OT. — 1% estote praeparati OT. —  136 quo tempore (= qua hora) OT. — !?7 0om igitur OT. — !% sapiens OT. —  189 statuet(= constituet) OT. — 1%*° + suus OT. — 1!%*1 ministros (servos Op)  suos OT. — 14® escam eorum [in] tempore suo OT. — 18 est OT. — 144 suus  Tb. — 145 om illum Tb: illos Op. — 1*® operatores (= facientes) Op. — 117 amen  OT. — 148 super omnes possessiones suas (eius Op) OT. — 1!*® malus Op. —  150 [in] corde suo OT. — !°!1 moratur (It.) OT. —relınquet 124 farınam 1295 Vigılate 1g1tur 126 —
vist1s 1 ille 1258 hoc (-forte » nOoverI1t1s SClat1s)
129 s1<-forte)» 130 domus dominus( OLKXOÖEOTOTNG) 131 venliensdu
est VENTUrUS esset) vigılaret (-forte)» et 1as 9(8)  - 133 ıre|linqueret

sineret) 134 latus domus SU42E 1395 esSTOTteEe praeparatı
136 QqUO temPOore Il (QUa ora 137 1g1tur 138 sapıens
139 statuet(= constituet) 140 ı SUUuS 141 ministros (servos Op)
SUOS 142 OTU: 1ın| LtemMDOrE SUO 143 est 144 SUUS

145 um OS Op 146 Operatores faclentes’) Op 147 INeN
148 D possessiones SUas (e1us Op) 149 malus Op

150 [in] corde SUl!  © 151 INOTAaiur E-)



olıtor

prox1mos illos sSuo0s**5, manducabıt!>3 et GL ebriosis :' Veniet
OMINUSs iılle illıus serv1154 [ın] die qua NOn exspectabıt*”?; tempore

51 quO ora qua) NOn sclet;' et156 concidet iıllum portionem
e1Ius CU: ypocritıs collocabıt n 157 Ibı erıit etus stridor
dentium.

25,1 I1unc assımılabitur regnatio regnum) caelorum decem virginıbus,
QUaC assumpserunt* lucernas earum“* prodierunt exierunt)®
[ad] ob</viam- >viandum ® SPONSO sponsae*, ' Quinque ıllae®

iıllıs fuerunt tolıdae fatuae)® quinque sapıentes®;' stolıdae”
illae [as|sumpserunt‘ lucernas Carunmnl, non® [ac]ceperunt® CU:

Ulıs SeECUM) oleum ;' sapıentes illae aCceperunt CU: iıllıs
secum) oleum olearııs earum *® Cu UuCcern1is earum ;' et11

morabatur SPONSUS ılle* dormitaverunt obdormiverunt.'
In-media?? vox 15 fut14: FPÜC®E cen)> sponsus*®, prodite

exite)*® [ob]viate*” ıllı ei)18_ ! ' ITunc NL
illae virgines instruxerun uUuCernas illas*?® earum ; ' stolidae
4e loquebantur dicebant) saplentibus iıllis: ate nobis-quoque“**
oleum 21 ole1i?? 1St1US vestr1®23, quia ucernae NOSTIrTaEe exstinguuntur
[nobis]®®. ' Responderunt sapıentes illae dixerunt e1s forte
11011 erıit nobıs vobis?*, 1te25 ad-venditores?® emite vobis?®.!
Cum iıbant?” illae CIHLLCIC, eniıt SPONSUS ılle, paratae“*® 2€e intra-
vVverunt Cu ıllo?® 1ın ad|] nuptlas ıllas, (prae »cClusa-est 1anua. '

11 Postremo®® alıae31 2€e virgiınes loquebantur®*: Domuine,
Domuine, patefac nobis®3; ' ille autem®* respondit et dixit eis :
pröfecto®® loquor dico) obis[: | 1011 OV1 Vos.,' Nunc3” vigıles
estote?®; quıa NOn SCIt1S??® 1em ıllum He LteMPUS horam). ' Sicut+®
OMO adhuc quidem) in-anımo-habet [ad 1n | via<m>» ambu-
lare, advocavıt SUOS SCHVOS tradıdıt dedit) fructum SuUum *:'

illos] qu1 CUI 1llo |sunt| SCI VOS 153 et. manducabıt Op 154 SerVvV1
iıllıus 1590 cogitabit Op 156 duobus 1ın duo) ÖLY OTOLNOEL
157 collocabıt ponet) CU: hypocritis

(sıb1ı> accenderunt |as|sumpserunt Op SUas exierunt [ad|
lob]|viandum Ä et SPOINNSaC Op (+ Adct 9€e Op CC

plentes quinque tolıdae PE fatuae) Op SUumpserun (assumpserunt Op)
stolıdae illae et 110  ; acceperun 10 ın] Vasıs

an ın| retardando 1lo spOonsı1ı 13 aute: Op clamor
14 quon1am 15 redıit 16 surgite W [ob]viabimus
18 [ad] CUIl Op 19 as QUOQUC 2l oleum
“ oleo VeSITO 2 3 nobiıs 24 sed plus pot1us) adhuc (om
adhuc 1B) 2 D abıte lad ın | forum 26 vobismet1ps1s
27 Et ut) prımum ablerunt 28 praeparatae CH SPOI1SO

DOSLT illas huic deinde (!) p alıae-quoque 3 2 e1s
3 3 nobis-quoque ille 3 5 llıs 36 men
37 L1UNNC vig1 late igıtur 05-QUOQUC 39 nNOVvIst1ISs

Sicut 1d) quando abıt OMO 11n ] via(m), et accıt vocat) SETVOS SUOS
41 tradıt (Lt:) Ilıs possessiones Suas



IBEN VyS. Tetraevangelium 25

alıcu1l tradıdıt QUINQUC talenta, et42 alıcu1 duo4?3, alıcu1 UuNnNuMn,
CUICUMIYUC un1icu1que)** simılıter SUAC potentiae** secundum
SUalll virtutem) et46 abıt Contestim *” abit4® quıi”® QqUINQUC talenta
aCCEePDIL, operabatur ılla illıs)®9 adıecıt ucratus est) alıa°1

17 quıinque;' S1C-et*® qu1®® duo aCCeDIL, adıecıt ucratus est) alıa
duo nn Qui1 NUumnm iıllud aCCEPILT, abıut effodıit ** terram ®°

occultavıt>® argentum illud domiın1®” SUul Ost multum ©8 teEMPUS
domiıinus®? Nlorum SCTIVOTIUIN, fecıt verbum rationem)®®

Cu illısel venıt®?*? qUINQUC talenta acceperat®®; attulıt ıllı
ei)” qlıa ®> QqUINQUC talenta [e1] domine, QUINQUC talenta

/commo >»dediıstı BeCS <en>66 aqalıa ®7 QUINQUC talenta adıec1
21 ucratus sum) A UIxIt illı domıinus e1us ®® one SCIVC, formose

fidelıs, PAaUCUM fidelıs factus-es®?, multum STatuam
constituam) [1ın] gaudiıum domiını LU1 Praestitit”® Qqul

<ille>» duo talenta acceperat dixıt [e1] domine, duo talenta
/commo >dedisti CCC duo alıa7? talenta”3 adıiecC1 ucratus-
sum). j Dixit illı domınus e1i1us’4: one formose fidelıs,

PAaUCUM fidelis factus-es tu75, multum TaLuam COIl-

stituam) [ın] gaudıum domiını tun. ' Constitit?® 1U

talentum acceperat dixit??: domine, sc1iebam qu1a Urus OMO
65 LUu; ubı NON sem1inas”® CONSICSAS quod”® 1LON dispersist1; '

25 et50 INU1L 1v1°* sepelıvı talentum iıllud LUUMmM [ın]| terra(m);
ecce®* est tuum ®® Respondit dominus C1US 1XI1t
improbe SOETVG PISCTI, scıebas qu1a MetoO ubı 1OoN dissemıino

D7 ub1 11011 dispers1 Dıgnum-erat OPOFrTU1L te)
argentum INeUMmM tradere negotiatorıbus®* C141 /-forte >

venissem) ego®® FECCD1 </-forte > recepissem)®® INCUIIN illud8”
unNna-CUum Nunc®*®* tollıte) illı ab co talen-
LU:  3 illud?® tradıte date) [61] 91 CU1-SUnt decem talenta; quı1a
02888 CU1-erıt OINNIS QqUu1 habebiıt) tradetur dabıitur) ad >-

4 2 et 'I1b talenta 'I’b UNICULIYUC 4 5 pOotenae SUac
4 6 STaLım Op 477 STaLım Op Op

e est .D 1la uC 52 S1IC dem }
D3 Cille » aD 54 fodıt >5 9m terram sepelıvıt 1ın ]

terra(m) 3Wi iıllıus AD ille 60 verbum
fecıt (om fecıt 1 b) 61 SCTVIS 62 CONSTLITLLTE (praestitit 1B) qu1 Cille >

accepıt 64 11C quidem) 65 adhuc quidem)
On 66 SUUS Op + €& Op67 adhuc Op

veniıt 71 + miıh1 i alıa duo Op A uUuC talenta
14 SUUS Op 75 76 venit ille-quoque AL 11ı e1) 35;

[e1] Op disseminas ub1 80 et 81 eit (om Op)
abı1 8 2 en » 83 LUUMmM eCu est Fas funt collocare

ponere) t1ıb1ı collocare Op) (om Op) ILLCUINN 1n| foro
8 D CO 8 6 FreCECDI recep1ssem) 8 ”7 ILLECUIIL Op;

Ilud 'I’b 8& 8 1LLUILIC 89 1S11 ab 1sto) ab) 1ST0O Op
istud illı e1)



Molıitor

abundabıt; Ce1) autem?*?®* Ccu1-non erıt quı1 NOn habebit),
quod adhuc/1d> le1-] er1ıt habebiıit) accıpietur <-dem eHam ®

auferetur) ab illo. ' Et ıllum inanem inutilem)?*
depellıte [1n] tenebras sg.) as exterilores; ıb] erit fletus stridor

21 dentium.' Quando venlet us homi1nıs glor1äa 1n glorı1a) Sua

angelı?® CUu illo, Ttunc |as|sedebiıt thronos?® glorıae
e1us?7;' congregabit®® illo eO) generationes,
separabıt as [ab] invicem sicut®?? pastor {adhuc + separat OVCS

ab) haedis;' stTatuet OVECS illas1ı01 [a dextera (dextrIis) e1us,
haedos autem 102 [a] S1nıstra (simıstr1s). ' 1unc dicet €e1s FCxX Ne
de a dextera iıllıs ejus104. venıte, benedicti patrıs mel,
hereditate |1cam ] QqUaC 1la %2 praeparata eSt106 propter VOS

regnationem regnum) creatione10” reg10N1s mundı);' quıa
esuriebam let] dedistis miıhı manducabıle; sıt1iebam potastıs IN
alıenus füu1 eXcepIst1s inNe;: nudus füu1 ET COonvestistis Aegrotus

237 fu1 visıtastIis INC , [ın] CL GceGre fu1 venistıs [ad] me. ' ITunc
respondebunt illı e1) 1ust1 11ı dicent [e1] Domuine, quodie

quando) vidıimus esurientem Cex »aluımus tC; AQqUtTt s1ıt1ientem
potavımus f aut109 quodie quando) Vvidimus alıenum

30 eEXCePIMUS te, QuUT nudum eTt CONVest1VIMuUs [te] 110;l quodie quando)
ubilll Vvidimus te]112 aegrotum+***, aut 1n114 CHLIGCETE venımus [ad]

7 Respondebit*!® ICX 1le dicet Ilıs profecto**® loquor d1co)
vobiıs quantacumque**‘ fecıstis unı iıllı fratrıbus me1s paucıs

41 pusıllıs)1*” miıhı fecıistis. ' I1unc dicet de a) sINıstra-quoque*!8
iıllıs apage[te] discedite):** a) malediıct1, [ın ] ignem
iıllum .5 quı praeparatus est |propter] dıabolum M1N1-

e1us;' quıa esuriebam L1 dedistis mıhı manducabıle;
sit1iebam 1ON potastıs ME alıenus fu1 1LON eXcepIst1s mel :22;
nudus füu1 e 10ON convestistis INC, aegrotus*** fu1 in 123 CarCcCeTrc
fu1123 NOn venıstis124 ı 1unc respondebunt illıi-quoque dicent
[e1] Domuine, quodie (= quando) Vidimus esurientem AaUuUtTt Ss1t1en-
tem1?265 QqUT alıenum1?6 AauUtT nudum1?”7 aut aegrotum *®® AQULT m129
CaICeIC, NOn MINIStFrAaVIMUS tiıbı ?' Respondebit Ilıs dicet

Q 2 et Ce1) recıpletur auferetur) Y 4 inanem inutilem) istum
SETVULN Op 9 5 1US Op 96 1n| thronis 97 SU4E 98 COI1l-

gregabuntur Q 9 (1d ) 100 CL 101 illas 102 eit
haedos 103 de [a] dextera OSser atıv 104 1US
Op 105 quod Cillud) 106 est 107 a 1N1t10 108 et
AdS, 109 aut 110 ı 85 ©8 | ubı 112 ı

i infirmum 130a ın] VE  en HKt respondebit 116 Aa1InNlell
117 UD quantum 56] 060V!) fecistis unı hu1c hıs Op) paucı1s

pusıllıs fratrıbus meis (om 1b) 118 de QUOQUC [a]
119 abhıte 120 propter ‚4E 122 ınfiırmus

123 ın] CUHTCETE- fün 124 [ad] 125 qut sitientem
Op 126 ın| alıenıitate 19 [ın] nuditate 128 [ın] languore

infirmitate) 129 ın]



Das ysh-Tetraevangelium D

e151* profecto*31 loquor d1co) vobıs, ubil?3? 11011 fecıistis unl
hıis PauCI1S pusıllıs) TI miıhı fecistis132? — Et ibunt!33 (1n ]

tormentatıonem tormentum)5 [ın]

a  rage un: Anmerkungen
Die Anmerkungen Kapitel L7 und 18 sind bereıits vorhergehenden (38.)

Bande 20 abgedruckt Hıer folgen solche Kapıtel 19—25 nebst CINISCIL ach-
tragen

ach SCHAUCI Durchsicht der Chanmetifragmente 844 un 999 sind die An-
merkungen 19 und 20 ZAdyshtext trabs |t1D1| (sıta) es ın] oculo tuo“®9

fassen t1b1 (sıta) est 2 () nfira oculum oculo)
844 oculo LUO 099 [t1D1| (sita) est 8344 099

13 27 Liest aAlil be1i M1 Blake quon1am) emendiert 230009009
(1ta-ut), hat I1lall 11NC (sekundäre) ungeorgisch-genaue achuDbDer-

„ « 'Ib est aber echt-SETZUNg VO:  - (DOGTE  n 2 Se1vV »D1S ZU Kommen-auch. .
georgisch 30905009 00230©@050 (quon1am venlunt) un! hat amıt die
äaltere 'Lextform. Sollte etiwa be1 Überarbeitung des Adys  extes viel-
leicht och VOTLT Niederschrift der Adysh-Hs!) ach der griech. Version
die gräzisierende Infinıtiıvyvkonstruktion angebracht, aber versehentlich das
altere 3005 609©, Adus Fassung WIC be1 'Lb stammend stehenge-
blieben SC11

19,9 moechatur Aun ” D moechabitur : 006 dcmb ist (II Futur; erst Versende steht
be1 006 w 090bL (moechatur), be1 dagegen 006 dmb (moechabitur);
vgl BeneSevIi6G Sp 106

19 hıes eunuchı1 fuerunt
19,14 PUCI'OS illos | pueros 989!
19 16 magıster, eleemosynae Da bon1-operator Mit 6,1 wird eleemosyna

(EheENWOCLVN) mi1t g3gerob d ONnN1-opus bonum OPDCIAaTrN1 »Gut-tun«)
wiledergegeben. Hiıer steht aber das »Gut-tuer« d39gerob
00.)909©0); der Prädikatıiıv OKatıv be1 magister WIC be1 deutet
doch all, S1C zusammengehören vgl Zeichensetzung !). 15
irreführen Be1 wird nıcht zwischen und eleemosynae be1l
ake C1il bone eingeschoben, sondern €el1: lesen iınfach formuse

one
19 v de eleemosyna Annn Z propter bon1i-operationem 49 b .9 09 9052 1ST wıieder

nıcht das gleiche Wort WIC Mit n <x1bt also auch eleemosyna nicht wieder
19,17 una est eleemosyna V _En  V _En uLluUus est bon1-operator (nomen
19,21 ona Lua | possessionem LUaAM 00D5a900 1ST Singular !
20 domino domus OE patrıfamılıas : d5d5-babemobo wörtlich domesticus)

1STt WIC Mit 10,25 paterfamılıas (so auch Tschubinow 2068); dagegen 1ST
die Lesart VO  - domus dominus wörtliche Übertragung VO  ; OLKOÖEOTOTNS.

20,2 tateram (sic !) Staterem, ebenso Q, 10, 13
20:12 17 anserunt n a tardaverunt © hat 1L1UT Passıv die

Bedeutung »bleiben« (Z Mit 20 Op, auch be1 Blake Anm 2)8 1er steht
aber ©dy39bL (aor act pl.)

130 I1unc respondebıit 1lle et dicet Ilıs 1831 aInen RS quantum
(om Op) 1O  =; fecıistis PauC1IS pusıllıs) Ilud (om Op) miıh1 110  -

fecistis 133 abıbunt



olıtor

20,15 Anm. 7 (die Zahl gehört hinter 81 davor) alıqua Ca dum : 30 @ m909 bedeutet
wı1ıe 20© &®9 und 20© 690©9 »solange als«. Was sSo. 1er yalıqua«

20.15 NCZO mE Z -b[nm 35& ‚sum) Der lLext ist ffenbar verderbt; ein NECDZATE«
m3a Oob-yaqdal kann unmöglıch daraus lesen : NCZO m35 60L

3YC293 Sicher 1st LLUT q& yich bin«, rätselhaft bleibt das vorausgehende
und 1n der Hs schwer esbare mb

20,16 10 1st erganzen: paucı autem ] et paucl.
20,19 dabunt OD  OD tradent: d0-(39052 ist das leiche erb W1€e 1m vorhergehenden

Vers, nämlich ötradere«.
20,20 Anm aCccessit ad G ist verbessern in : accessit ad lesum.
20,22 calıcem 0 —E poculum : Mit 10,24 <z1ibt Blake asselbe Wort babwdgero mi1t

»poculum« wieder, obgleic: Ort auch die Vulgata ycalıx« lest.
2023 quıbus | propter qU'  * Hat Blake zb (propter) übersehen ? Es LLUT

be1
20,26 Anm. inter vos|]| P VOS (nicht vobis Ww1e 1n Anm 5) !
20,31 na conticesceret : ©5 O” 0bgb ist fut. 1V S} dem entspricht ja auch

22 der Sıngular t1ıb1 be1
20:352 vultıs tıbı G ——  G —— vultis VIS tiıb1ı abgödagzL hat ein für den Sıngular WI1Ie für

den Plural geltendes Datıypräfix der Person da e1in fast immer
übliıches Komplement 1n oOrm des absoluten Personalpronomens ©  s sind
el Übertragungen möglich: dır (euch) ist erwünscht V1IS oder vultıis

2033 der Zusatz illi au‘ hat 1Ur Op (vgl Anm 1)
20,34 09-994 m bgb o9gbwb (commısertus-est lesus eorum |) ist eine typisch g_

orgischeWendung ys1ie enBarmherzigkeıit erlangt el Jesus » Jesus
hat sich ihrer erbarmt.«

21,4 dicens ——  —— dicetum O) m0M m O ist pass1ıves Partıizıp !
2158 esternebant —— repandebat sternebat): ©d3iNgbE> ist impf. 5:
2112 emit emebat: 0Y0© © ist Imperfekt !
2112 seminis-venditorum : mg b e ob ng O ist be1 (ebenso Jo 2,15)

eine Fehlübersetzung des armeniıischen €lumuuLu:2flup:u(q »Bankier«, wobei
S unnn separat gelesen und 1n der ebenbedeutung »Same«, » KOorn« übertragen
wurde. An der Parallelstelle 1115 ist bereits überarbeitet un est
mi1t 093960090 L numMuUularıorum«.

2112 vendiderunt $ i E emebant vendebant LYO@Z3L bedeutet sowohl »kaufen«
WwI1Ie överkaufen«. Eindeutig sind 1LUTr die Komposıita 0M-bYyoawada »EMMETE«

und adb-bYyawzdL yvendere«. Es steht kein Aorist, sondern das Imperfekt.
21:15 Anm. mirabılıa —— signacula signa) : Wenn Blake 1 Adyshtext

bazz&639em9goabo richtig MI1t ymirabılia« überträgt, darf 6F 1n der Anm.
1e ”1 -Lesar babha s mm bo (Wunder-)Zeichen« nicht ebenso übersetzen.

21,19 tantum <a u—— solum : Das leiche bmamnm übersetzt Blake A Z zutreffender miıt
»solum«.

21L Facı0 OPCIOL . ist wieder inkonsequent, wWenn 1er DA WwW1e SONS
mit yfacere«, 28 aber das gleiche d mi1t yoperarı« 09909

operare) überträgt.
21,28 vade CO 29 Blake selbst für das FKutur des gleichen er Mb0«.
21,31 praecedent 4K__ EL 7 —— praecedunt; Anm. praecedunt W E C  W E C praecedent: offensichtlic! ist

beides miıteinander vertauscht.
21,41 reddunt | tradent re  en! dob3«mw05b (nicht dobi;3990«mm056) be1

ist Futur des Permansıvs (Iteratıvs), dmbL(396 be1 eddent LEg
(commo ) dabunt) SO 11 Futur.
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225 Anm pDOst nuptlas adı as ist zutreffend; ZU '"Lext aber
die entsprechende Anm ad dab (OTL)

22,4 Anm mactantur | mactata SU: Q 9}07 (part pass.) 5605b (ysınd
geschlachtet«) kann nicht uUrece das Präsens wiedergegeben werden.

22,4 10 as i1st L1UTFTC Lesart VOIl 'LI’b (vgl Anm 18)
225 Anm. T agrumll SUUIN bringt vielmehr Op; nicht "Lb!
22,8 Anm ist überflüssig: ıllı steht 1m ysh- W1IEe 1mM O’1I1-Text
22,9 CINCUMIQUC A maM quantumque Weshalb X1bt das leicheWort b0

1er M1t »qgUEMICUMLIOQUEC« und gleich 1m folgenden Vers ZSCNAUCT MI1t A1Il-
Cu. wıieder

22,14 Hınter paucı der Hınweis auf Anm 1 Anm ist be1 SUNT anzubringen.
ZZ13 Anm. laqueam(!) lies laqgueum.
Z0s1t liıcetne, Anm fasne _C D licet DZW. fas est er V9b 565  - (licet) och

0 © 56  - (fas est) en e1n interrogatiıves ffix - J (-ne)
2214 CENSUMmM al trıbutum : Mit 1425 hatte Blake dasselbe Wort S  30 mıiıt dirı-

butum« un 6960 MI1t ENSUM1« übersetzt!
22,24 suscıtent : Blake müßte entsprechend der Anm 19 bedingt 1n einer

Note hinzufügen, daß Op den ingular YsuscCItet« T1N:
2225 relinquit restavıt : ©d-wm 0MD Op (m©a-OMmd 'I’b) 1st Aorist NI1C.

Präsens!) des intransıtiven er ©- 0MIa yübrigbleiben«; 1m gleichen
Vers dann für das transıtive 6939052 (Ad) un 56939052 (OT1)
benfalls, un! diesmal zutreffend, yrelinquere«.

Z possederunt am OD C11s } fu1t illa m-300 wird VO.  - Blake mi1t »habere«
wiedergegeb

22,30 UuXOTIC>S L P (3m ba ist ingular!
2250 Anm. 17 nubuntur (-entur B) nubent o)u6F06b90m0b ist keine

echte Varılante gegenüber 0In 00690056 ÖOp; 'I1b scheint versehentlich
das ausgelassen en

22,34 quomodo | qulia : 05090“ %“ bedeutet niemals quomodo«.
2251 Anm 1st SC. nicht yexX( LOTLAa entfe (bloßer Instrumentalıs!) wird

ausgelassen, sondern »TOTta potentl1a tua«!
22,38 simıle est au — simile: 56  - es sowochl be1 W1Ee
22,43 CE— appella 65wob, ein wen1g gebräuchliches Verb, wird VON (wie

Mit mıiıt »VOCAaLT« wiedergegeben, WAas ıhn aber nıcht hindert,
O90 L (vocare) ebenso übersetzen un azu och Mit 234 O4M O
(von 304“ XxI1t) mi1t »VOCAar1«.

22,46 Anm.  _ el respondere | ıllı verbum respondere : Hıiıer ist ba yzb übersehen
worden; denn 0029052 allein el schon yrespondere«,

233 dicunt n n loquentur vobıs: a9OYMWO05b ist Futur MmM1t Dativpräfix der Person;
TrC das olgende absolute Pronomen der Person Plur 4” 96 ist
auch für »vobis« eindeutig bestimmt.

23.3 Anm. observare sSservate n am |ad|] observandum observate: ©3l MbZa w
manl bg sind nfnıt1ıv (Supinum) und Imperatıv VOIIL gleichen erb
©d-dMbZL.

23,4 Anm. collıgunt DOsSt quod adı  Q enım : In Wirklichkeıit steht VOLr colligunt
ma dgoO Y »qula«.

23,5 vestimenta | vestes: In 1 ist au asselbe Wort ddmbgeno als Be-
tandteil der Varılante VOIl obıigem Adyshtext mi1t ÄVeSsSt1S« wieder-
gegeben



Molitor

235 Anm. 12 latos facıunt : asbnz6 3050 s1 atan' ist nıiıcht das gleiche
erb WI1IEe latas facıunt (so Blake!) be1 Op Hadonm y36056 (latas facıunt),
das wirkliıch A4Uus Adjektiv erb besteht. Ebenso ist ämalores facıunt«
(Blake) 1mM Georgischen en einz1ges erb adba wonwbodab (magnificant)

2306 recubıitum priımum optimı (convıvae primatum : Be1 d360bL (gen 5:

0360 1:3 XOCATLOTOG Ooptimus) 1st nicht, WIe 126
behauptet, eine UuC Das Wort 1st Ur auseinandergeschrieben und
ohl kaum 09065 30L (convivae) lesen, zumal auch der Parallel-
stelle 12,39 O3b0bL hat 090653 Ö steht Mit 22,10 für AVAKELLEVOG und
wıird Ort VO':  - mıiıt ydıscumbens« mıt CONVIVA« wiedergegeben.

231 Anm appellent dicatur: Blake hat hier 1mM Gegensatz Mit 22,43
richtig den Unterschied zwischen 3%5 5b yappellent« un! »dıicatur«
ZU USCTUC. gebracht.

23,8 Anm voca magıstrum WE appellet ra 3650600 i1st Ablatıv der Be-
NeNNUNS.

23,9 Anm patrem qu1s VvOoCceLl: VOS — patrem qUCIM (30b i1st Dativ!)
appelletis (365m0@ präs pl.) VOS.

2813 1n 12 prolixe (conspicue A) —— E  —— E prolixe adb-adbmönmda c ist keine
Varıante, sondern lediglic eine Verschreibung Vonmn Op für adb-aOIdMÖNMI®

23,14 DE O  introeuntes W intrantes : Weshalb (allerdings mi1t der Vulgata!) ach yintratis«
und VOT INTTATre« der Wechsel 1n yuıntroeuntes«, doch dreimal dasselbe

erb O9g-bmza2 intrare) gebraucht wird! Ebenso lıes 1n Anm
yintrantes« y”Introeuntes«.

25195 (be1 RBlake 23 Pharisaeae v LE Pharisael.
23515 convertistis na a cConvertitur : 0m-0)G39bL 1st 1t. S des Medio-Passivs QmM-

2317 insani | fatui:  00387 Mit 7,26 <o1ibt Blake das leiche jektiv G3 0O mi1t ystultus«
WI1IEe die Vulgata wieder. eshalb olg er ihr 1er nicht »

2820 qUaC SUNT VE quod est 565  e» ist * CONSUEeT. 5 nıiıcht Plural (5>&6056!).
23,20 Anm MU!: umgekehrt gelesen werden: 69©a super) Ad; ‘dobs (in)

2521 1n e0 habıtat G  OE C115 est 1n ıll 0yg ist par praes.) yselend«,
sıch efindend«, steht aber n1ıe für »habiıtare«; zudem ist die Wortstellung
be1l unrichtig.

2223 F decet —WE fas est 'I’b, fas fuıt Op Ks geht nicht all, 1mM Adyshtext
für 20© 0M decebat VOS (besser: dignum-erat vobıis) seizen und dann
für 1n Anm @ decet, die Überlieferung nicht einheitlich 1st, aber
jedesmal eın zweigliedriger USATUC. erscheint : © 565  D fas est) und

&© O9 fas fult) Op
2527 videntur OL parent: asselbe erb hgba <1bt Blake 1m folgenden Vers mi1t

yparetis« wieder.
23,28 Anm putatis E cogitaminı: 3ambogb »”ıhm « wird hier persö:  C.

konstrulert, mu{1ß aber ohl dann UrC. jputamin1« übersetzt werden.
23,29 sepulcra*® C ——  C —— mMOoNuUuMmMentTta: Hıer steht ba da 6göba (monumenta) ZU nter-

schied VOII vorhergehenden ba gmazgöba (sepulcra).
23,50 aqadsocl1avissemus 1105$ particıpes fuissemus : Im Adyshcodex steht kein be-

sonderes w 9b (nos), Anm 1 1105 (OT) überflüss1ıg ist. Wohl
hat als Schreibfehler 04y39b0@ (fuilsset1s) 23043060 ; gCcn des
sicheren 30y39b0@ fu1ssemus) 1m ersten Versteil dürfen WIT 1er 1n

30y39b0o@ emendieren.
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23,34 M1s1 © —— (trans )mittam : hat das 1er erscheinende 00353& 0669 fut u
5 uralınfix ohl miı1t 00353069 (a0r S ohne Pluralınfix) VOCTIT-

wechselt und auch alle folgenden (manchmal mehrdeutigen) Verben als
Aoriste aufge:

23,54 occıdistis PE E exstirpabitis : 0n7yz609% Endung -eth) ist eindeutig Futur
Ifut 11 pl uralınfix) ; die entsprechende Orm des Aorists wurde
lauten: 0n yzbw0 Endung -1th) em SONST, d och
Mt 25431 für das leiche erb yexstirpare«, nıiıcht »occıidere«.

23551 destruxıist1ı \ exstirpavistl: och ine weıltere Fehlübersetzung für yeXStIr-
Pare« MS

2531 Anm volo A _E  A _E voluı: 306909 ist persönlıch konstruilerter Aorist von 3-69059b.
24, gqedificatiıonem Nr (pass.) 55496930 1sSt e1n Verbalsubstantiv VOIl

xymachen«. akes Übersetzung »aedıficat10« würde 690 mMg L VOTI-

zusetzen, eine Lesart VOIN der Parallelstelle Mk 131 9 1er (Mt 24,1) en
09599“ mba yaedıficatum«, eine Varılante, die auch nıiıcht übersetzt

und angemerkt hat
24,5 Caveife rst esteht das gewöhnlıche erb für CAaVETC« dS d  $

das auch dort wiederg1bt 1l1er sich aber MgdL »reDULare«,
24,5 Anm 16 venıunt V” L venlent : dmz0@mO@odbist Futur, 00300 9b 1M ysh-

text I1 Futur, ohne dafßß be1i letzterem die Vorzeıitigkeit ZU USATUC. g_
bracht wird.

24,5 dicunt _ AUZZ loquentur: 004yuw05sb ist gleichfalls Futur
24,6 Anm georg.) MU: mMi1t 50a dge® se: beginnen!
24,10 tradent excludent: 5>m0 30 zg L 1st armenisches Lehnwort:

7irenNNeN«, yabsondern«. Das gewöhnliche erb für ötradere«
1St 00-(3905, WI1Ee Blake auch übersetzt.

24,13 PECTPDCSSUS erit; DPTrOrSUuSs ille vivet C —> pertulerit DErTTECLE, 1lle Vvivet: ©dnMNdNbamb
LO MO O 020 36mbogb ne jede Interpunktion!) 1st ine —

geschickte Wiıedergabe des armenischen Schrifttextes (Varıante be1l ra
SunlpbnbugE l)uu1u: IL a|  V, Za bagl (perseverabıt in-finem (adv.), 1lle
vivet). Vers stand Sm-bab6 mmo (perfect10) be1 un! schon 1mM
Sinne VON yANIS«; 1er erscheıint das gleichstämmige Adverb LW MOdE (per-
fecte) als Nac:  ıldung des armenischen Adverbs 17uu[u1n. »bıs ZU Ende«
für ELG TEAXOG »In ünem« (die Adverbendung -° ist ursprünglıch 1ler-
miınal 1mM Sınne VO  - »N . Nau WI1e das H: 36mb0g9b
ÄV1IVEeT« ist wörtliche Übersetzung VOIl b ggl, das wiederum autf SYTC
(peal) zurückgeht.

24,16 habıtatores udaeae bzw. Anm gul habıtabıit (-bunt Op) ın Iudaea quı1
udaeae bzw. qu1ı 1n| I1udaea er1t (erunt Op Im Adyshtext 1st 3 b bb
50 ein substantivierter Genit1v mıit Pluralaffix OL TNG "LovöxLiac, 3 ebl 5b6b

0ya (04369b Op) ein datıyus locı be1 ÖC (oL) (£v) T "T0vöoxLe SGOTaL
(Ec0vTtaL Op)

24,16 fuglatis Op Oara a fuglat fugıte Op Die Lesart VO  - 1D o3mM OÖ MO 9b äßt
unübersetzt, un! am  9° (fugıte Op ist eindeutig Imperatıv.

24,19 lactentibus, 12 actent lactantıbus, Anm 12 lactabunt.
24,23 hıic steht nıcht 1M Adyshtext, sondern (vgl Anm 27) 1Urel
24,,30 Anm Cu LLUT Op, nicht vgl Anm 20)



olitor

24,41 triıticum —— farınas : Das lautende 04© 0 GLTOC hatte Blake bereits
Mit Z richtig mit Yirıticum« übersetzt; hier steht aber NI30MMd ura
be1 und Op, N)30Mm ba (Sıngular!) be1 D: »farınas« DZw. yöfarınam«.

24,45 13 constituerit L constituet: ©- maobamb (fut I1 Sg.) überträgt
selbst 48 mıiıt yconstituet«!

24,45 cıbum . n salarıum : On4030 IL, bedeutet »Geschenk«, »Lohn«, »Lebens-
unterhalt«, also höchstens ycıbarıa«. Die VOIIl unberücksichtigt g..
blıebene Varlante VOIl La 60 09ger0 steht schon Mit 3,4; 6,25 für

24,46 19 93L SUUS wIird ach 27 georg.) von 'I’b gelesen.
24,50 EXSPDECTAL cognoscıit S” E  S” E exspectabıit32  Molitor  24,41 triticum | farinas: Das ähnlich lautende om@imo oitoc hatte Blake bereits  Mit 3,12 richtig mit »triticum« übersetzt; hier steht aber 0 j3omom> (Plural!)  bei Ad und Op, g ijzo@mboa (Singular!) bei Tb, d. h. »farinas« bzw. »farinam«.  24,45 Anm. 13 constituerit | constituet: va->mgobab (fut. II. 3. sg.) überträgt  Blake selbst V. 48 mit »constituet«!  24,45 cibum | salarium: &m3030 nXhh bedeutet »Geschenk«, »Lohn«, »Lebens-  unterhalt«, also höchstens »cibaria«.  Die von Blake unberücksichtigt ge-  bliebene Variante von Tb ba& wgem0 steht schon Mit 3,4; 6,25 für »esca«.  24,46 Anm. 19: o»zbo suus wird nach Anm. 33 (georg.) nur von Tb gelesen.  24,50 exspectat ... cognoscit | exspectabit ... sciet: dm-qmatob ist Futur (nach  Zorell fut. I* (pass.) 3. sg.), 9m-gma9gb ebenfalls Futur (fut. I*(pass.)3. sg.,  beides: exspectabit), also keine Variante (etwa exspectat), wie in Anm. 6  angegeben ist. Und wGymaob (sciet) ist auch Futur.  25,4 Anm. 1 muß nicht hinter illae, sondern erst hinter oleariis angebracht werden;  Anm. 2 gehört in V. 5 hinter ille.  25,9 sufficiat | erit: oyab (fut. II.) kann wohl als Konjunktiv, aber nicht mit  »sufficere« wiedergegeben werden.  25,16 acceperat laccepit: do-omm ist einfacher aktiver Aorist; erst V. 20 steht im  Adyshtext der unpersönliche Aor. Pass. do-gmm acceperat!  25,21 fuisti | factus-est: 0J)9696 (aor. pass. v. jdbaa facere) steht hier und nicht  oya!  }  25,24 scivi |sciebam: wymag ist Imperfekt, ebenso V.26 als »sciebas« statt »scisti.«  25,25 abscondi | sepelivi: vs-gwgaa& Wwurde V. 18 auch von Blake (Anm. 12)  richtig mit »sepelire« wiedergegeben.  25,27 in negotio | [in] foro: baga&& m2 »Markt«, «Bank«, »Kaufladen« steht Mit 20,3  für &yop& und wird dort von Blake mit »forum« übersetzt.  25,29 habuerit  habuerat | habebit  habebit: >jw6@9gb »hm. wird sein«  ist an beiden Stellen das gleiche I. Futur.  25,34 vobis I propter vos: mgw”96 ozb »um euretwillen.«  sitivi | esuriebam  25,35 esurivi  sitiebam: Die Impersonalia 3-00«mw>  und d-fym&mods stehen im Imperfekt und nicht im (ingressiven) Aorist.  25,39 quando | quando ubi: m@9gb bawd; vgl. ubi bei Ad V. 45!  25,42 dedisti: lies dedistis.  25,43 Anm. 1 (om. fui) ist nicht hinter »aegrotans fui«, sondern erst bei »in carcere  fui« anzubringen.  25,44 Anm. 4 alienum peregre (lies wohl: alienum] peregre) ist ungenau: w (36039-  ödb> [in] alienitate (vom gleichen Wortstamm wie w@G3bo alienus) ist  genau so ein Abstraktum wie die folgenden Nomina.  25,45 Anm. 10 e pusillis illis | e paucis illud: 030 und nicht etwa dao steht im  georg. Text!  (Fortsetzung folgt)sclet : 00-9MnMOOL i1st Kutur nNac.

OrTe fut. 1 Sg.), 0M-MMO9bL eDenITalls Futur (fut 1°(pass.) S}
beides exspectabit), also keine Varlante (etwa exspectat), Ww1e 1n Anm
angegeben 1st Und myynaob sclet) 1sSt auch Futur.

25,4 Anm. mu{ nicht hinter illae, sondern erst hinter olearıi1s angebracht werden 5
Anm. gehört 1n hinter Ne

25,9 sufficiat n erıit : 0yab (fut I1.) kann wohl als onJjunktiv, aber nıicht mi1t
ysufficere« wiedergegeben werden.

25106 acceperat | accepit: 00-00 ist einfacher aktıver Aorist; erst 20 steht 1M
Adyshtext der unpersönliche Aor ass 00-90 « acceperat!

2521 fulstı OO factus-est : 040696 (aor. pPass DA acere) steht hier und nıicht
0ya !

25,24 SC1IVI | scıebam : mYYg 1st Imperfekt, ebenso V.26 als yscliebhas« dSsCIST1.«
2525 abscondı WE Z  UZ sepeliv1: ©a-QM Z wurde 18 auch VOMN (Anm 12)

richtig mM1t ysepelire« wledergegeben.
25271 in negot10 OO ın] foro: La za L Markt«, «Bank«, »Kaufladen« steht Mit 20,5

für ALyYOopA und wıird Ort VOIl miıt »fiorum« übersetzt.
25,29 habuerit habuerat ——  —— habebit habebit 5” oogb y»iıhm: wird SEIN«

ist beiden Stellen das gleiche Futur.
25,34 vobiıs | propter VOS. d“ 96 o zL »umm euretwillen.«

S1E1V1 esuriebam2535 eSsUrivı siıt1iebam : Die Impersonalıa 0- 00©
und 0-MymOMOd stehen 1mM Imperfekt und nıcht 1 (ingress1iven) Aorist.

25,39 quando quando ub1ı . 9L ICHE vgl ub1 be1i 45 !
25,42 dedist1i lies dedistis
25,43 (om ful) 1St nıicht hınter »aecgrotans fu1«, sondern erst be1 »N CATFTCOTE

fu1« anzubringen.
25,44 alıenum PCICHIC lıes ohl lıenum ] peregre) i1st UuNngeNaU . m (z6093 8-

Ö5Sba 1ın ] alıenıitate (vom gleichen Wortstamm WIe m 3602 alienus) 1St
I1 eın bstraktum WI1e die folgenden Nomina.

25,45 Anm. 10 pusıillıs illıs E  ‚SW  S paucıs Iud O20 und nıcht EeTIW: 05 steht 1
Lext!

(Fortsetzung folgt)



Die westsyvrische naphora des Johannes Chrysostomus
un ihre TODIieme

VOILlHieronymus ngberding OSB

Se1it mehr als Jahren erfreut uUunNs das Pontificıum Institutum Studiorum
Orientalıiıum RKom mıt einer Sanz vorzüglichen Ausgabe westsyrischer
Anaphoren*. 'Irotz des überaus reichhaltıgen Materıals, welches Ir
diese Veröffentlichungen der wissenschaftlıchen Forschung erschlossen
wurde, kann i1N1an nıcht behaupten, daß diese Anregungen dankbar benutzt
worden waren. Deswegen soll hıer einem besonders instruktiven Beispiel
gezelgt werden, welcher Unterlassungssünde siıch dıe Forschung 1in dieser
Beziehung schuldig gemacht hat

Es handelt siıch einen Kreıis syrischer Anaphoren, welche durch aus-

gedehnte Textverwandtschaften aufs CENSTE miteinander verbunden sind  °
CHg, da{fß S1e den Forscher geradezu herausfordern, dieses Verhältnis der

gegenseitigen Beziehungen SCHNAUCI prüfen un! bestimmen. (Gemeimint
sind die Te1 Anaphoren dem Namen des Jakob Voxnl Serug‘, die
Anaphora des Johannes Maro die Anaphora des Johannes Chrysostomus
die Anaphora des Gregor von Nazıanz?, die zweıte Anaphora des 10SCUr
Von Alexandrıen® und dıie zweıte des Eustathius.”.

Freilich hat Codrington, der Herausgeber der melsten dieser
aphoren, dem nn Problem der Textverwandtschaften schon

Anaphorae Syrıacae ın codıcıbus UC SUNL (Romae) 1940 f.
Biıslang un! fasc. und VO.

Codrington, NADNOTA Tacobı Sarugensıs Prıma, Secunda, Tertia
Anaphorae Syriacae z Rom Im Folgenden Sar 1, Sar I; Sar 111

Da diese och nicht herausgegeben ist die Ausgabe dem Missale der
Maroniten (Beirut ist ganz umfangreiche e1le gekürzt und er für
Nseren Zweck nıcht ausreichend wurde S1e ach Vat Syr 29 benutzt. Im
Folgenden Maro.

Chrysostom: naphoraeCodrington, NAaphoOoTa Syrıaca Toannıs
Syrıacae _ 149201 Im Folgenden IyS

5  5 Hausherr, NADNOTA Syrıaca Gregorn Nazıanzenı Anaphorae Syriacae
1; 097— 14

6  6 de Vries, NaDNOTAa Syrıaca Dioscorı Alexandrın secunda Anaphorae
Syrıiacae 1 2()1

Mır HUE zugänglich UrC. die Angaben be1 Codrington, napNnorae Syriacae
Z 154fr?. nac. Cantabrigiens1s Add 28 87 aus dem Jahre Da Co  ıngton
s1e für einen Ableger der ryS hält un da die gemachten Angaben dieser
Ansıcht entsprechen, ist diese Anaphora 1er VOIl vornherein ausgeschaltet worden.
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seine Aufmerksamkeıt zugewandt. Auf Grund seiner STaUnN!  erten
Kenntnis auf diesem Gebiete hat iın seinem Apparat jedesmal die Stelle,
welche verwandt erscheint, namhaft gemacht. Darüber hinaus hat auch
1n den Prolegomena den einzelnen Ausgaben WE auch 1U 1n aller
Küuürze seine Ansıcht ber die Bestimmung des Abhängigkeıts-
verhältnisses argelegt?.

Indessen scheint mMIr Codrihgton dieses Abhängigkeitsverhältnis
Sanz entscheidenden Punkten nıcht richtig gedeutet haben Da der hier
ZUTr Verfügung estehende Kaum eine restlos umfassende Untersuchung er
obengenannten aphoren nıcht erlaubt, beschränke WITr Uu1ls hier auf die
Prüfung der Abhängigkeitsverhältnisse, welche sıch be1 der Anaphora des
Johannes Chrysostomus beobachten lassen.

Jedermann we1l, WIE sechr die Beurteilung der Abhängigkeitsverhältnisse
verschiıedener LTexte subjektiver Einstellung und Voreingenommenheıit
unterliegen kann Wenn WIT also be1 der Lösung uUunNnserer Au{fgabe auf wirk-
iıch siıcherem Boden stehen wollen, dürfen WITr uns 11UT olcher Kriterien
bedienen, welche bereıits allgemeıne Anerkennung 1n der Forschung erlangt
haben ahın gehören

yÄußere« Kriterien sind ceterI1s parıbus INNeEreN« vorzuziehen.
Proclivı lecti0on1 ardua?®.
Die Zeugen sind ach iıhrer bstammung in »Famıiılien« gliedern.

ezüglıc der ersten aphora des VOI1l Serug Anaphofa (Iacobi
est fontibus antea ex1istentibus COmposIıtus, inter quos emıinet anaphora

loannıs Chrysostom1 (Anaphorae Syriacae D 5) Iso Sar ist VON Iys
abhängıig.
ezüglic der zweıten aphora des VON Serug: aphora secunda
10Cc0s (T anaphorıis Chrysostomica et Sarugens1 prıma.
Anaphora composita est fortasse DOST anaphoram primam ; A, A. Damıit
erg1ıbt sich sogleich, da{f3 S1Ee auch späater als die Anaphora des Chrysostomus
entstanden ist, also VOIl iıhr dıie gemeinsamen Stucke entlehnt hat.
ezüglic. der drıtten Anaphora des VO:  - Serug: Anaphoram tertiam
Sarugensem prıma et secunda pendere manıfestum SSE. Somıit
gılt für die Abhängigkeıt VOoN der IryS erst recht das eben Gesagte.
bezüglıch der naphora des Johannes Maro: Anaphoraäa Chrysostomi usa
est anaphora loannıs Maronıis; 1: 154; also auch hier 1st dıie S
die Gebende
ber das Verhältnis FA Anaphora des Gregor VO  } Nazıanz spricht (0*
drıington sıch nıcht aUus.

ezüglıc. der zweiten aphora des IDioscur VO:  } Alexandrien : Kx anaphora
(Chrysostom1) nonnulla hausıt anaphora Dioscor1 Alexandrıinı secunda;
Ao d. K 154
ezüglıc. der Zzweıiten Anaphora des Eustathius Hı anaphora Osira Chrys)
multa hausıt anaphora Eustath1ii secunda ; . A, 5 154

So bereıits VO  - Joh TEeC. Bengel);, Prodromus 2raecCı Cauleque
adornandı (1725) glücklich formuhert.
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er gelten
a) alle Zeugen des gleichen Abstammungsgrades 1Ur als ein einziger

Zeuge
stimmt ein euge einer bestimmten amı mi1t Zeugen anderer,
gleichwertiger Abstammung übereın, werden damıt dıe übrıgen
Zeugen der erstgenannten Familıe geschlagen.

Der zeitliıch altere euge hat Vorzug gegenüber dem zeitlıch Jüngeren,
WE nıcht AdUus anderen Gründen der Wert des alteren Zeugen EeNTt-
kräftet ist
Der für altere lıturgische 'Lexte geltende Grundsatz, da{fß die schrift-
nähere Stelle als entwertet gelten hat gegenüber einer frejeren
Schriftverwendung, gilt be1 unNseTeN Anaphoren nıcht mehr.
Es 1St leichter anzunehmen, da{fß ein und derselbe euge bald be1
dieser, bald be1 jener Anaphora Entlehnungen VOrSchOMIMCNHN hat,
als da{fß eine Vielzahl VOIll Anaphoren aUus ein und derselben Anaphora
ausgerechnet immer das gerade VOIll den anderen nıcht benutzte Stück
ausgewählt hätte

Chrys 165, DL FFG
Da ach unseren Grundsätzen die außeren Kriterien den Vorzug VCI-

dienen, beginnen WITr mi1t der Prüfung jener Stellen, welchen dıe Chrys
verwandtschaftliche Beziehungen möglıchst vielen anderen, selbständigen
Überlieferungszweigen aufweist11. { )as 1St be1i ausgedehnten 'T eılen des
eucharistischen Hochgebetes der Fall Hıer zeigen siıch Berührungen
nıcht weniger als 1er Anaphoren Wır tellen zunächst einfach die 'Texte
einander gegenüber **

Maro Sar Sar I1 Sar 111 TIyS
Voces Domine V oces Domine Voces Domine Voces Domine Voces
Seraphım tr1ın1: Seraphim trını- Seraphım trını: Seraphım tr1N1:

t1am LUam
eraphım EN-

LUamM tuam
manıfestant

PeTrsoNarum
manıfestant et

DEISONAUTMN
manıfestant,sanctificant manıfestant et
congregationesg_qngrze_ggtiones Cheru 1

congregatıiones
erubım
congregationes

eru 1mM
congregatıones

erubımerubım
absconsion1 LUaE abscons1i0n1 LuUae€e absconsioni1i LUaeEe dıivanıtatı LUAaAE

benedicunt
abscons1ion1 LUa

benedicunt et benedicunt benedicunt benedicunt
ordınes AIl ordines ange-

10 lorum essentiam
eXerCItUS amnlge- ordınes aNngc-

lorum essenti1am lorum essentiam lorum essentiam (JIL.

[UAMmM miırabilem LU am mirabılem LUAaIT mirabıilem LUam mirabilem
glorificant. glorıficant glorıficant. glorıfıcant.

COEeLUSs archange-
lorum Le adorant.

10 Diese er bezieht sıch auf dıie 1n Anm Ausgabe Der Bequem-
iüchkeit halber 1st die lateinische Übersetzu_ng für die Ortsbestimmung ewählt
worden.

Le1ider kann 1er nicht der Nachweıs, 6S sich be1 den Te1 Sar wirklich
selbständige Bearbeitungen en und desselben TIiOormulars handelt, 1mM e1IN-

zelnen erbracht werden.
12 Wenn Maro 1er erster Stelle steht, SO das nicht heißen, als sSEe1 die heutige

Gestalt der Maro mi1t der Urgestalt dieser naphora identisch. Wohl aber scheint
mir die Maro in vielen Punkten jene Urgestalt bewahrt en als die
drei Sar un erst recht als IyS
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Sar I1 Sar 111 hrysMaro Sar 1

15 Giloria tibı quı1 Glorija tibı quı1 Gilorija tibı qu1
magnificast:zmagnıficas magnıfıcas

NOSTLTUM NOSTITUMNOSLrUM
1n benignitate ua 1n benignitate LUa, ınfırmum

M1SCE ıdque MisCcULstLm1isScCe
20 LEerTEeNOTIUINN VOC1- glorifi- coetıbus audato-

LTU] LTUOTUMbus caelestium. cation]ı caelestium.
spiritualıium.

Iu Iu es Domine quı 'I'u CS Domine quı HIS Cr Domine qui1 'Iu Domine
1n misericordi11s ın misericorduis1n misericordi11is 1n misericordi1is 1n misericordiis

25 tu1s multıs tu1l1s multis tu1s multis tu1s multıs tu1s sempiternıs
isist1ımi1s1ıst1ı nobis Mmisist1 nobis 1sist1ı nobis misist1ı nobis

redemptoremredemptorem redemptorem redemptorem
et salyatorem vivificatorem et vivificatorem

fili.m TtUuUumMm1um LUuUmM 1um LTUUMM 1Um LUUM filiıum LUUM
unigen1ıtum30

dilectum, um dılectum, um dilectum, iıllum dilectum, um dilectum, propter
redemptionem

quiı Iuxıt nobis qu1 illuxiıt quı illuxit nNOSLrAM, et illuxıtquı1 UIluxiıt X

DCI pCI DCI pCI
Virgiınem LaMquUamı Virgiıne35 Virginem tamquam Virginem C(amMqUamm Virginem

radıus luce radıus luce radıus luce radius luce SancCcTiLa La quUam
radius e  e 'ube claraPCI oculum clarum DCI oculum clarum,

accepıit similı- accepıit similı- et accepıit s1im1111-et accepit similı- accepit simil1i-
tudinem SerVvVı tudinem SerVvVı tudinem tudinem SerVı tudinem ServV1ı

CU)]40 SaNCTLO, CUul ancTLO, CU] SanCLO, CU) ancto, CU]
1n verıtate 1n verıtate 1n verıtate 1n verıtate 1n verıtate

imilitudo male- iımilitudo male- imilitudo malje- similitudo mal1e- filıus maijestatis
statıs tuae. statıs Liuae. tuae.statıs LUAaE., stat1s tuae.

factus est OMO factus est OMO factus est OM0 factus est OMO eit factus est homo
45 SiCut voluıt, ut S1iCut voluıit, ut sicut voluit, ut S1CuUt voluıt, ut

1105 faceret deos, 110S$S faceret €e0S. nNnOS faceret e0os 1105 faceret deos,
sicut sibi COII- S1iCcCut s1b1 COII1- icut sibı COI1L1- S1Ccut sib1 COI - Sicut sibı COI11-

placuıt. atus est placuıit. est placuıt est placuıt est placuit est
ventire carnalı, ventre carnalı, ventire carnalı, venire carnalı,venire carnalı,

50 u 1105 generaret ut 1105 generaret ut 105 generaret 1105 generaret uL NOS generaret
denuo denuo denuodenuo denuo
Spirıtus. factus Spirıtus. factus Spirıtus. factus spiritalı. factusSpirıtus, factus

est nobıs frater est nobıiıs frater est nobiıs irater est nobis frater est nobis frater
ın benıgnıtate SUdy,

55 ut faceret et fecıt fecıt 105 fecıt NOS UL faceret
L10O5 sibı fil10s 1105 tiıbı filı10s similitudinem fil10s maijestatı NOS 108 tıbi,

maijestatı LUaE. tuae caelestis.
ascendere 105 fecıt ascendere 1105 fecit ascendere 105 fecıt ascendere 10S fecıt ascendere 1105 fecıit

humilı humilıhumilı humilı
EerIVOIUINL el SETVOTIUII eit SETVOIUIIL et60 servitutis et

nobis, ut DOSS1- nobis, uL DOSS1- nobis, pOss1- nobis, pOss1- nobis
deremus deremus deremusderemus

honorem heredum honorem heredum. honorem heredum. honorem heredum honorem heredum
bstulıit nobisabstulıt nobis bstulıt nobis abstulıt nobıs abstulıt nobis

sServıit1um LCC-=- sServıit1um 1LC6- servitium CC - ervıit1um 'ICO-65 servıtı1um L1CO-
Nar1ıo0rum COIl- nNnarı0orum COI1l- narıorum et COI1l- nNarıo0orum et COI1- Narıo0orum et DOSsulLl

stituıit 1105 1n 1105 1nstituit 105 1n stiıtult 1105 etituit 1105 1n
gradum fiılıorum gradum filıorum gradum filiorum gradum filiorumgradum filiorum

dilectorum. dilectorum. dilectorum dilectorum
70 conduxit nobis prohibuit nobis prohibuit nobis conduxıt nobis

spırıtum servitutls, spirı1tum servitutils, spiırı1tum servitutis,spir1tum servi1ıtut1s,
i1terum S1MUS i1ıterum S1IMUS iterum S1IMUS iterum S1IMUS

1n timore captı- 1n timore Captı- 1n tiımore captı-ın timore capt1-
OTUMN, et VOTIUIs, VOTIUII, VOTIUM,

75 nobıs spirıtum nobis spiırıtum nobis spirıtum nobis spirıtum nobı1s DIENUS
adoption1s filiorum adoptioni1s filiorum adoption1s filıorumadopt1ion1s 10rum adoption1s filiorum

aua VOCEINUS qua VOCEINUS qQuUua VOCEMMUS qua VOCEINUS quäa VOCEINUS
Patrem NOSTIUM Abba, Paterbba Patrem Patrem NOSTITITUM Patrem NOSTITUM

NOSTIITUM fiduc]ja- fiducıjalıter. fiducialiter. fiducıalıter. NOSTeETr.

10 lıter.
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Be1 aufmerksamer Prüfung zeigt siıch, dafß Chrys einer Reihe
Von Stellen CONLtra ceteros steht So essentiam IuUam ftrınıtatem
[UAM; die Auslassung des et VOT congregatıiones Cherubıim; dıivanıtalı
IUAae STatt absconsıonmnı LUdaeE  ‘; COeLus archangelorum fe adorant STATtt et
ordınes angelorum essentiam {fuam mırabılem glorifiıcant; mıser1cordıs {u1Ss
sempiternıs STATTt miser1ıcordıs Fu1S mulltıs; die Auslassung des nobıs ach
mıisıst1; die Hıinzufügung Von sSancla Vırgıine, die Auslassung
Vvon ULero SANCLO ach sımılıtudınem Serv; CU; esse. ın verıtate fılıus
maıestatıs IUde STAatt CUÜ:  S esse ın merıtate sımılıtudo maıestatıs LUAE.
die Hınzufügung Von In bemignıtate S$Ud nach factus est nobıs frater; 57 die
Hinzufügung VOL pater caelestıs ach t1O1; die Änderung VON el Ffecıt
NOS t1ıbı fli0s 1n ul NOS faceret tiıb fılıos; 61 die Auslassung VOoNn ul DOSSL-
deremus VOL honorem heredum; dıie Auslassung VON prohibuit nobıs
spirıtum servıtulıs ılerum SIMUS ın t1ımore captıvorum; die Änderung VOIl

spırılum adoptionıs in DIENUS adoptionıs; dıie Auslassung von fiducıaliter
ach fe DVDOCEMUS Patrem NOSLITUM.,

Zunächst haben WIT mıt em Nachdruck dıe Tatsache betonen, daß
1er einer für den wen1g umfangreichen 'Lext sehr hohen Zahl VON Fällen
jer gleich selbständige Famılıen esSC  ossen Confira Chrys stehen.
Diese Tatsache VOT allem dıe verhältnıismäßig hohe Zahl gleichgearteter
Fälle spricht gemäß den obengenannten Kriterien einwandfre1 dafür,
dafß die Chrys hier sekundäre Lesarten aufweist. Diesem außeren Befund
der Textzeugen entspricht auch der innere Charakter der Lesarten-Unter-
schiıede 1in vielen Fällen können WITr auf den ersten Blıck erkennen,
dafß diese Änderungen dıie bekannten Züge sekundärer Entwicklung siıch
tragen.;:; SO, WeNnNn 1n höflicher Weise ein einfaches en er caelestıs
angeschlossen der W: SANnNcLAa Vırgıine hinzugefügt oder WC durch Er-
ganzung eines In benignıtate IUa der göttlichen Güte stärkerer Ausdruck VCOI-

liehen wird. Ferner, WE gewIlsse Vereinfachungen 1MmM Gedankengang ohne
Schaden des (Ganzen VOTSCHOIMMCH werden: dedıt nobıs honorem heredum

des schwerfälligeren dedit nobıs ul possıderemus honorem heredum. Ja,
der atz prohibuit nobıs spirıtum servıtulıs SIMUS ıterum In tımore
captıvıtalıs wurde einfach eingespart angesichts des unmittelbar vorauf-
gehenden abstulıt nobıs servıtıum Mercenarıorum. Sekundär verbessernd
und klärend sagt rys CUÜ: esSseE.: In verıtate fılıus maıestatıs [UAE, während
alle anderen Famılıen CUÜ:  S esSse. ın verıtate sımılıtudo maıestatıs IuUde
bieten.

Das klassısche Beispiel, welchem die wahren Abhängigkeitsverhältnıisse
geradezu 1Ns Auge springen, 1St jedoch die Wendung ılluxıt de Vırgine
sancia LAMQUAM Yadıus 1ube clara.

Codrington Wr Voxn der Vorzüglıchkeıit der Lesart der Chrys
durchdrungen, glaubte, auch die esung Tluxıt nobıs fe Der Vır-
gınem LAMQUAM Yadıus Iuce Der oculum clarum 1n Sar danach korriglieren

sollen. Es kümmerte ıhn dabe1 nıcht, daß ämtlıche Hss der Sar klar
das Wort OCULlus bieten ; hatte die Kühnheıt, hier einfach von einer
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yfalschen« Lesart?? sprechen, und die och größere Kühnheıt, alle
Zeugen auf einen an gSCHOMMENCN Archetypus, der diese alsche Lesart
aufgebracht hätte, zurückzuführen *. Es kümmerte Codrington auch
nıcht, dafß auch Maro dieselbe verschmähte Lesart bietet W1IeE Sar
Ja, scheint siıch nıcht einmal die Mühe gemacht haben, der Lesart
Von Sar und Maro einen Sinn abzugewinnen. Und doch 1St das arl nıcht

schwer. Beide wollen nämlıch SagcCH. der Sohn wıird VO Vater aus-

gesandt WIe ein Lichtstrahl. Dieses Bıld WAar der christlichen Theologıe
seit den agen des ampfes MIt Arıus geläufig!?. Hıer wurde 65 auf die
innertrinitarischen ervorgänge angewandt. Die Monophysıiten aber
benutzten dieses Bıld auch für die Menschwerdung. So sagt die Sar 11
1n der Oratıon VOLI dem ater noster »DDu ast deinen Sohn UUSCICH

eıl geschickt WIE einen Strahl Aaus der väterlichen Sonne1®.« Noch weıter
führ  — uns hıloxenus Von Mabbug, We1nNn die Menschwerdung beschreibt
als Mischung des Og0S mit dem Fleische, dabe!1 aber, diese Mischung
VOT jeder Milsdeutung schützen, S1e mi1t der und Weıse vergleicht,
Ww1Ie das Licht und der Von ıhm ausgehende Lichtstrahl siıch MI1t dem Auge
mischt1”. In UuNseTecI Fall 1St das Bild freilich erweıtert ; ennn der
Verfasser wollte auch die Multter (Giottes mıit 1in das Bıld hineinnehmen.
Kr mußte also 1n der Bildhälfte ein erkzeug ausfindig machen, dessen das
Licht sich bedient, empfunden werden, sichtbar werden.
Als en solches Werkzeug erschıen ihm 1U  - das Auge; enn das Auge
nımmt den Lichtstrahl auf und laäßt dadurch 1n der eeije hell werden.
Je klarer das Auge 1St, besser dringt die Lichtfülle urch,
mehr wird dıie Seele erleuchtet. Muit dieser Aufgabe des uges VOI -

gleicht 1U)  - der Verfasser die Aufgabe arlens: S1e hat das Licht rein
aufgenommen, da{fß auch nıcht das geringste der Leuchtkraft des Lichtes
verlorenging.

Aus dem Gesagten wıird sofort klar Dieser Vergleich 1st nıcht 1Ur in
sich verständlıch, sondern darüber hiınaus 1sSt eine Verwendung des Begriffes
»Wolke« 1n diesem Zusammenhang geradezu unmöglıch ! Denn die Wolke
verhüllt ja das eindringende LACht. während hıer gt werden soll, da{fß
das Licht nicht die geringste Eintrübung erfuhr. Angesichts dieser Erkenntnis
SETZT die Kühnheıt der Behauptung, alle Zeugen hätten eine falsche Lesart,
och mehr in Erstaunen.

ber WITr muUussen och einen Schritt weıter tun Zu den notwendigsten
Öperatıionen, welche der Textkritiker vornehmen muß, gehört die Ver-
gleichung er verwandten lLexte Diese ist and der obıgen 'Tabelle

13 naphorae Syrıiacae 2 CeITLOMNCH.
14 eb
15 Vgl als Niederschlag dieser Gedankengänge die uinahme der Wendung

»Luicht VO: Lichte« 1n das ymbolum Nicaenum.
16 naphorae Syrıiacae Z 67, 15
17 Phıloxenus, De Trınıtate et Incarnatıone (SCHJ SYI S61 Z 21 206
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leicht vorzunehmen. Der Befund ält eine SadNZ klare Deutung Zr Sar I1
und Sar 111 haben den Text VOL Sar 118‚ den S1e vorfanden, eın wen1g VOI-

einfacht, indem S1e das Vergleichsglied Der oculum clarum ausließen. Damıt
1St sofort die Erkenntnis ONNCNH, dafß S1e dieses l1ed für weniger VCI-
ständliıch hielten. Damıt 1St erwiesen, da{f die Lesung VON Sar dıe lect10
ardua 1St und die praesumpti10 der Ursprünglıchkeit für sıch hat rys 1St
ann auf dem Wege der Versuche, den Text geläufiger machen, och
einen Schritt welter SCHANSCH, indem S1e das drıtte liıed 1mM Vergleıch,
nämlıch das Instrument der erkzeug, MFCcC welches der trahl aquf-
leuchtet, SanzZ und als ue. der Aussendung des Strahles nıcht
mehr den hıimmlischen Vater WIeE alle anderen Bearbeitungen sondern
die heıilıge Jungfrau einführt »e Virgine Be1 dieser Änderung des
es WTr natürlich dıie Verwertung des yAUSES« nıcht mehr möglıch,
da das Auge Ja den trahl nıcht aussendet, sondern 1Ur aufnıiımmt und
dıie Seele weiıterleıtet. So kam 6S dem Ersatz des Begriffes yAUSgE« Uurec
den 1m Syrischen 11UT wenige Miıllımeter eines einzigen Buchstabens
verschiedenen Ausdruck für yWolke«1?, SO wird die Entwicklun des
1 extes restlos einleuchtend, und WITr haben M1t diesem Ergebnıis die durch-
schlagende Bestätigung uUunNseTrTer bisher SCWONNCHNECN Erkenntnise:
1st nıcht die Quelle der geENANNLEN 1er LAtursien; sondern ihre Bearbeitung.

Chrys 163, D
Dieselben Verwandtschaftsverhältnisse zeigen siıch och einmal 1n der

Chrys, nämlıch be1 einem Satz, der unmittelbar dem laut sprechenden
Abschnitt mi1t der Schilderung der Chöre der nge voraufgeht. Hıer
he1ißt S

Maro Sar Sar I1 Sar 111 Chrys

NOSITAa indıges
NO  5 glorificatiıone

catione NnOstLra
110 qu1a glorifi-

nNnOostira indıges
110]  5 glorıficatıone

catiıone NOSIra
NO] en1ım glorifi- \9(0)91 enım lorıfi-

catıone NnOstira
indiges indiges indiget matıestas

IUa Domine,
confessione confessione confessione confessione confessione

NnOostira CresCIs NOsStLra CresCI1s NOSIrTa CICSCIS NOostra CresCIs NOSITra CTeSCIS

Zwel Unterschiede treten hıer klar Jlage Statt des einfachen bietet
11UT Chrys ein maıestas IUGQ Domaine. Das entspricht jener höflichen Aus-
drucksweıise, welche WITr schon vorhın als ein Kennzeichen der Chrys

18 Hier ist besonders beachten, auch die Fassung der Maro sich u
miıt der VO:  - Sar eCc So kommt dem CGirundsatz VO Vorzug der lecti0
ardua auch die Tatsache, daß gerade die beiden altesten Gestalten die VOII C.O=
drıington verschmähte Lesart bieten.

19 Interessant ist auch, da selbst nNnnerha der IySs och dre1 Hss (L3’ Pos
V.3) die Lesart yAuge« y Wolke« aufwelsen. Indessen glaube ich nicht, daß
gfiese Lesart auf unmittelbaren 1n der ursprünglichen Fassung zurückzuführen
1ST
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feststellen konnten. Die Tatsache, daß alle anderen Überlieferungszweige
das infache bieten, erwelst sofort Chrys als sekundär.

Im zweıten Fall 1st die Beurteijlung der Unterschiede nıcht einfach.
Denn der außere Befund der Zeugen ist recht widerspruchsvoll: Chrys
hat MI1t Sar 111 das enim; Sar I hat 1er ein quia, während Maro und
Sar I1 al nıchts bieten. Da rlaubt 1Ur der gedankliıche Zusammenhang
eine Entscheidung. Am meIlsten scheint mMIr Sar der Logık des Zusammen-
hangs gerecht werden. Denn hler heißt »DDu WITrSt Von denen, welche
du selbst a7zıl befähigt hast, verherrlicht. ber nicht, weil du dessen
bedürftig wärest der weil du einen Vorteıil davon hättest.« Das »yWeil«
1n der Wendung ynıcht, weil« (syrisch LLUTr 9) hat den übrigen Lıturgien
nıcht Sanz gefallen ; Maro und Sar 1{1 haben 6S deswegen SalZ ausgelassen.
Sar 111 und Chrys en 6S 1in ein »denn« abgeändert. Chrys hat aber
amıt nıcht 1e] SCWONNCNH. Denn jeder siecht ohne Mühe e1n, daß en
Gedankengang WwIe: »es 1St recht, daflß WITr diıch loben denn du bedar{fst
des es nıcht« nıcht Sanz folgerichtig 1St SO ergibt sich auch hier
AUs inneren Gründen, daß nıcht Anfang der Entwicklung steht

7175 Chrys 165,9
Gemäß unseTrem Grundsatz, zunächst jene Stellen untersuchen,

welchen die Chrys möglıchst vielen anderen selbständigen Überlieferungs-
zweigen gegenübersteht, schließen WITr jetzt die Prüfung eines Abschnittes
des eucharistischen Hochgebetes d 1in welchem die ryS sich Wenig_stens
mi1t och rel Von den bisher berücksichtigten 1er selbständigen Über-
lieferungszweıgen berührt?®. Es handelt sıch einen Abschniıtt, der
der Chrys sıch unmittelbar den zuletzt behandelten 'Lext anschließt,
während 1n Sar 11 und Sar 111 eın 'Teıl dieses Abschnittes sich erst der
ÄAnamnese Die Maro bietet alles 1m Ablauf des eucharıistischen
Hochgebetes, freilich anderer Anordnung und besonders beachtens-
wert einem ausführlicheren und deswegen besser verständlichen
en Hıer hebt das Hochgebet mi1t einem Glorıa H101 d nımmt
den eben ausgeführten Gedanken der Gotteskindschaft wieder auf, stellt
die Zeugung aus dem Wasser und dem Ge1lste der eugung Adus Adam

Der I1 Abschnitt 1n Sar Man darf vermuten, daß diese Erschei-
NUN: sekundär 1st. Denn überrascht die Tatsache, da{f} Sar ganz unvermittelt
VO: Gedanken der me SE Gotteskindschaft ZU Einsetzungsbericht über-
geht, während alle vier anderen Liturgien diese Härte vermeıiden. Anderselts
scheint ach Ausweis dieser vier anderen Liturgien die auch Sar zugrunde lie-
gende Urgestalt hier den en der nnahme 17 Gotteskindschaft och
einen umfangreichen SC. angefügt haben, der sowohl inhaltlıch WI1IEe for-
ell gewIlsse Eigentümlichkeiten un! Besonderheiten aufwıies. aher erscheint
6S sehr begreiflıch, da{f3 der Bearbeiter VO  - Sar iınfach jJer bbrach, VOonNn

vornherein diesen Besonderheiten Aaus dem Wege gehen.
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und Eva gegenüber und besiegelt diıesen Gedanken mi1t der Wendung
veltlera transıerunt et 0OMMNLa facta SUnt 00 denuo. Dann fä  S die Maro
also fort

Maro S5ar 11 S5ar 111 Chrys
transıerunt eti1am COI1l-
suetudines istorum
sacrıfic1ıorum filiıorum
Lev1,; quac effusione
sangu1n1s cotidiana facta
SUNtT NOS
OCC1S10Ni1S Unigenıitı tul.
enit en1ım nobis venit venit
COTDUS DIO umbra COTrDUS DIOo umbra COTrDUS DIo umbra
et veritas DIO simili- et verıtas DIo S1m111- verıtas DIO sım11l1-
tudine. 1pse eNnım tudıne. 1Dpse Unigenitus tudine. 1pse Unigenitus
Filiıus T[UUS 1n propria Fılıus LUUS 1n propria Fiılius 1n propria
PCISONa fecit purıficat10- DersoN«a fecıt purificat10- PeIrsoNa fecıt purificatio-
NC} ECCaALOTUM NOSTTO- 1E peccatorum NOSTITO- NE: peccatorum NOSTITO-
TU DCI sanguınem TU DeI sanguinem TU} DeCI sanguıinem
SLLU11I1 pretiosum qu1 SLLUINM pretiosum qu1 SUUIN pretiosum qu1
effiusus est PIOo nobis. effusus est DIO nobis. effusus est DIOo nobis.
iste istud sacrıflıcıum
reconciliavit nobis reconcıiliaviıit quia
quı1a 1pse ‚btulit obtulit DPTIOo nobis.

CO PaupDper
humilıiıs quı1 VOCATUS S U1}
ad adoptionem il1ıorum
misericordiae LUae,
quamVv1s indignus S1m
qui1 LUUS VOCarer
110)]  - boves 11OIL enım boves 110: eniım boves NO]  - boves
sagınatos COTAaIll sagınatos sagınatos sagınatos
offero et NO  3 sSangul- offerımus et 11O]  - sangul1- offerimus et NO  - sangul1- offeriımus NO  3 Sangul-
1N16€6] AgL1OIUuIN et Vitu- 116] AgI11OTUuIn V1itUu- 1E agl uM et vitu- NC} agNOIUuI et h1rco-
lorum COITNUuUa lorum COINUA lorum COITI1Ua TU et vitulorum
altarıs tu1 aSPCTIZgO et
\9({08)  - hircorum et NO] hircos

altarıs asperg1imus el
NO  3 hircos
altarıs asperg1mus COIINLUA altarıs asperg1mus

CaDrorum DIo peccatıs DPIOoO peccatıs DIo peccatıs
populı1 tu1 sacrıf1co wr populı sacrıflcamus populı tu1ı sacrıflcamus
et 11O]  - DCI cinerem 1OINL DCI cinerem 110  - DCI cinerem
vitularum aspers1ionem vitulae aspersionem vitulae aspers1ionem
emundationi1is ‚gya- emundation1s gza- emundatıion1s ‚ga-
tioni LuUae facıo tioni facımus t10N1 LuUuae facımus

110} COron1s t1iarıs
et cıdaribus et ephodiis
vestimur. venit enım
COIDUS DIOo umbra,
veritas DIO simiıliıtudıne.
1Dse Unigeniıtus Fılıus
LUUS et 1n propria PECTISONa
fecıt purificat1ıonem
peccatorum NOSTITOTrUM
DCI sanguınem SU1U1I1)2
preti1osum, qu1 efiusus
est PIo nobis

Da C uns 1er 11UT die Chrys Ist, lassen WITr alle Fragen, die
darüber hinausgreifen“*, beiseite. Die rage, dıie hier klären ist,
bezieht sıch auf die Reihenfolge der Gedanken Chrys bietet dıe Gruppe
venıt bıs quı effusus est Dro nobıs erst ach dem Abschnitt ber die atl
pfer Damıt stellt S1e sıch die geEsSAMTE sonstige Überlieferung,

der WITr hier auch Sar I1 und Sar 111 rechnen müussen, auch WC) S1IE

21 Hierhin gehört die Frage, Sar 11 und Sar 111 das, Was Maro 1n —
unterbrochener olge 1mM eucharistischen Hochgebet bietet, dre1 verschiedenen
Stellen bringen, nämlıich 1m eucharıistischen Hochgebet, der Änamnese und

Schluß der Epiklese, VOTL dem Begiınn des anaphorischen Fürbittgebetes.
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den Abschnıitt ber die at] pfer erst der Anamnese bringen Zu diesem
außeren Befund kommt der innere: dıe Gedankenfolge Maro erscheımint

folgerichtigsten und erweckt damıt den Eindruck der Ursprünglichkeıit.
Zudem können WITr och einen Grund ausfindig machen, dıe Chrys
diese Umstellung wohl VorgeNhOMUNCH en }<_önntc ; In Sar I8l und Sar 111
dient der Abschnitt venılt bıs effusus est als Überleitung ZU Eınsetzungs-
bericht. Chrys erkannte die vortreffliche Eignung dieser Wendung für
den nn Zweck und hatte deswegen 1Ur die Wahl, dıe Wendungen
ber dıe at] Opfer entweder WIeE Sar 11 und Sar I11 einen anderen
atz der Anaphora verweıisen oder sS1e irgendwo vorher 1mM eucharistischen
Hochgebet unterzubringen. Sıe wählte dıie etztere Möglıchkeıt, obschon
der Übergang Von der Auserwählung ZUT Gotteskindschaft der Schilderung
der atl Opfer kaum schrofier atte erfolgen können, EerSst recht, WECeELN iNan

sich VOT ugen hält, WIE geschickt der Maro diese Gedanken miteinander
verknüpft Sind

Zum zweıten ist beachten, da{iß Chrys der anderen Anordnung
jene Gedanken Zu Ausdruck bringt, welche bereıts VON Maro 1n

Sar I8l und Sar 111 übergegangen aICcCH, und ZWAAaT derselben
Form, welche diese bereıits als Änderung gegenüber Maro hatten eintreten
lassen“?. Das legt die Vermutung nahe, dafß IYyS, ZWAaT Maro kannte,
aber sıch dennoch 1in der Gestaltung des 'Lextes Sar I1 und Sar I11
hıelt Das ZIng hıer leichter, als LrOTZ der Verschiedenheit der
Anrede in Maro WI1Ie Sar 11 WwI1e Sar {111 1St alles Christus
gerichtet! nıchts geändert werden brauchte.

Gerade diese Auffassung der Entstehung der einzelnen Anaéhoren läßt
alle Gegebenheıiten restlos begreif lıch erscheinen, während iNan

gekehrt be1 der Annahme der Priorität der ryS ein ganz
entwirrbares Knäuel von Entwicklungslınien gerat.

Chrys 163, Na T

Aus den bisherigen Untersuchungen erhellte miıt er Deutlichkeıit, da{fßß
die Chrys be1 ihrer Entstehung die Maro und dıe Tre1l Anaphoren unftfer
dem Namen des Jakob VOIN erug VOT sich gehabt hat Da indessen die
Stellen, die bislang untersucht wurden, mehreren Anaphoren gleich-
zeıt1g angehörten, wurde nıcht SanZ deutlich, ob Chrys 1U eine einzige
Anaphora, deren lext eben auch die übrigen gewandert 1st, VOTLT sıch
gehabt hat der ob S1e wirklıch jede einzelne dernnJer Anaphoren
benutzt hat Diese Dıinge werden klarer, WC) WITr uns jetzt der Unter-
suchung jenes es des eucharistischen Hochgebetes zuwenden, in welchem
dıe nge geschildert werden.

22 Die wichtigste dieser Änderungen ist die konsequent durchgeführte Um-
schmelzung der »Ich«-Form in die yWir«-Form: »WIr opfern« »ich opfere« USW.
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Maro Chrys
SUnt t1ıbı C111SuUunt t1bı C111 Domine laudatöres innumerabiles,

saecula Um1n1s infiınıta, erubım subiugales ei
laudatores innumerabiles

Seraphım terribiles CU. agmınıbus eit virtutibus
Uuminis infinıtae, Cherubim subiugales et

angelorum, mıillıa et CON£gTE| 10  s innumerabiles
Seraphım gloriosi,

el decies millıa S1116 'OMPUTLAaTLL10NE, Seraphim extens1
mıillıa ei CoONgregationes innumerabiles,

devorantis et mirabiles ehe-
dec1es millıa et COELUS 51116 computatione,

devorantıs, mirabiıles ardortis
mentTt1Ss, legıiones ordinatae flammantes ‚Lantes, CUIres vehementis, legiones ordınatae SLaNLES, CUIIC5S5
erubım, mMmutatıio0nes SUnNnTt infinıtae erubim, mutationes SUNTt infinitae, cohortes

archangelorum,
5ar

10 CON£gTE| 10]  S Seraphım qu1 OC alarum SUarum CONgregatıo:  S eraphım qu1ı C alarum SUarum
et velocı volatuum SUOTUMM Canftıca dulcıa
sancta SancL1iLat1ı LUa€Ee cantant lımına COMMOVENT

Hıer finden WITI, da{i zunächst SdNzZ alleın der Maro iolgt
Gerade die fast lückenlose Folge der einzelnen Glieder spricht

für sıch diesen Abschnitt schließt sıch Chrys Cin atz d der 1Ur
Sar SC1IN Gegenstück hat Daneben hat die Chrys auch die Sar I1

benutzt; das beweist der Satz, der sıch Chrys sofort anschlielt; denn
dieser hat Entsprechung 1Ur Sar I1

Sar I1 rys
strepitus gloriae et laudıs strepıtus laudabilıis medi0 Drunarum flammaemodulationibus mundiıs audıuntur "IMNM: auditur

I rotz einerer Unterschiede IST der ZEINCINSAME Grundstock der
Wendung nıicht übersehen; und da dieser Grundstock sıch außerdem
1LUFr och aber MTL och stärkeren Unterschıeden Sar 111 findet,
kann kein Zweıftfel mehr bestehen, daß Chrys auch die Sar II als selb-
ständıge Größe gekannt und benutzt hat

IDe Übrıgen Stellen der Chrys, welche Verwandtschaften
Damıt 1ST das Verhältnis der Chrys der Gruppe der nn 1er

Lıturgien geklärt Chrys 1ST nıcht WIC Codrington die Quelle
dieser Anaphoren, sondern C1NC Bearbeıitung derselben

Diesem Ergebnıis entsprechen auch sämtlıche anderen Stellen der Chrys,
welche och Verwandtschaften MI1tTt irgendeiner dus dem Kreıis der geENANNLEN
Anaphoren aufweisen. Da indessen der Raum hier nıcht geSTALLEL, alle
Texte EXtTENSO einander gegenüberzustellen, wollen WIT unls MmMI1t kurzen
Hınweisen und Angaben begnügen.

In der Änamnese folgt Chrys ZUerst 169 6) der Sar I23 Dann
unterbricht Iys den Gedankengang Von Sar I FA Bıtte An-

Gerade be1 der sklavıschen Übernahme des Wortlautes tfallen kleine AD
weichungen besonders 111S Auge die mehrmalıge Umstellung des fragenden
quıs ? Der Ersatz Hrc CTE Sallız gleichbedeutendes C1Aa. Der Ersatz
der femininen Bildung jJaldüthakh Ure die maskulıne jJaldakh us  <

4 *
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ahme des Opfers einzuflechten. Be1 der Gestaltung dieser Bıtte bedient
sıch Chrys verschiedener Wendungen, welche sıch bezeichnenderweıise
wıieder 1Ur 1n der Maro finden

Maro Chrys
Domine Deus, DIeCCamur supplicamus et 1deo supplicamus

misericordiae tuae t1b1, beatissime Domine et hominum,
susc1piatur blatıo aecC qUam offerımus COI aMl
maljestate LUa, altare TUuUuUum rationabile, quod

DCI castra angelorum est caelos 1n casira angelorum
DeI acles Cherubim
DeI ordines Seraphım
DCI congregatıiones Sanctorum 1n congregationes Sanctorum
DeCI spir1ıtus I1ustorum qu1 'OIMlSUIMNILLA-
t1 SUnNnTt 1n loco habitation1s LuUuae€e 1n tabernaculo 1n loca habitationis tuae 1n tabernaculum
eX1M10 mailestatıs LUae€e eXim1um abscons10n1s
Maro schlie{iit die Bıtte Herabkunft des IyS chließt eine Bıtte Sündenvergebung
Hl. ‚eistes

aufzunehmen.
dann den Gerichtsgedanken VO]  - 5ar wieder

Es 1St beachten, da{f sowohl 1n Maro WwI1e Chrys ämtlıche Gilieder
M1t der Präposition begiınnen Deren Sınn 1St reılıch nıcht 1n allen
Fällen derselbe Be1 Maro 1St zunächst fünfmal dıe Vermittlung gemeınt,
welche die genannten Chöre der Selıgen be1 der gütigen Annahme des
Öpfers übernehmen sollen, den beiden etzten Fällen dagegen bezeichnet
die Präposition den Ort, welchem siıch dıe eister der Gerechten
befinden Chrys dagegen lälßt die Wendung spırıtum ıustorum quı CON-

summaltı SUnft AaUus. Dadurch werden alle Glieder auf die gleiche Stufe
erhoben, und die Präposition bekommt ZSanz allgemeın den Sınn der
Rıchtung. Daher der merkwürdige Gedanke, das Opfer möge aufgenommen
werden 8l die Scharen der Engel, 1n die Versammlungen der Heılıgen
Dann nımmt den Faden der Sar Ort wıieder auf, s1e ihn auf-
gegeben hatte, freilıch mi1ıt manchen Kürzungen einzelnen.

In der DI  ese sind ebentfalls och gelegentliche Berührungen M1t
Sar festzustellen. Unter iıhnen 1St die Abänderung des sıt In ablutionem

maculıs der Sar I24 1n sıt ın ablutionem malıs cunctıs en besonders
bezeichnendes e1ispıie‘ sekundärer Entwicklung. Denn dıe Abwaschung
geht ursprünglıch LUr auf dıe »Flecken«, 1st aber hıer umgebogen worden
ZU Sınn »Bewahrung VOT allem Übel«!

uch 1m anaphorischen Fürbittgebet finden WITLr och gelegentliche
Berührungen mi1t Maro und Sar Muiıt Maro sStimmt übereıin der Anfang
175 D mia und die Wendung SZrESEmM ıllıs COMMILSSUM 175; Ja, 6S gewinnt
den Anscheıin, als selien die Worte IUa 175, 4, dıe Ja 1Ur Christus
gerichtet se1n können, 1n das SaNZ klar (Gott Vater gerichtete
Gebet 1Ur HTC den Einfluß der Maro hineingekommen, die ZWAAaLT nıcht

diese Worte gebraucht, aber das ZaANZC Gebet Christus richtet
und dabe1 auch dieses Opfer als memoOr1a mortıs {udae et DAasSSLONLS Liude el
CruCLfIXLON1S i{uae bezeichnet. Den weıliteren Verlauf des anaphorischen

24 Anaphorae Syrıiacae Z 23, bzw. 1 T3 13
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Fürbittgebetes gestaltet ziemlich selbständig??®, erst wieder 1mM
feierlichen Abschluß dieses Fürbittgebetes eine größere Anleihe be1 der
Sar machen:

Sar 33 0— 15 Chrys 189, 15—191,
bsolve Domine remitte ININEeS inıquiıtates remitte Domine
NOSTITAaSs EOTUIMM anımabus nostri1s,

el lıbera 1105 spirıtıbus corporibusque
ab OMnı geNEIC morborum pern1ic1s10orum sceleris mnı geNCIEC morborum Dern1c1s1ıorum

5 eit peccatı onerıbus asper1s peccat1ı
dirıge BICSSUS NOSLITOS 1n semit1s mandatorum el dirıge gICSSuS NOSLILTOS 1n semitis mandatorum

LUOTUMNM 1V1NOTruUum evangelıcorum et vivLfıcorum
et da nobis ut SiIMUs tibı populus SancCcIus et COMNIC- et da nobıs ut S1MUS t1ib1ı populus SaNnCcIUuUs COI C-
gat1o salvata et sacerdotium anlge 1CUM gatıo salvata sacerdotium regale, ut CUIIl OMN1INO

1 perfect1 tu1 SUINUS, DeCI hoc sacrıfiıcıum
SancLum anımae NOsStITae et COrDOTr«a NOVENTLUT;

dignos 1105 effice, qu1 trıpudi11s angelıcısd1ignos L1105S eiNnce, quı tr1pud11s spiritualibus
saltatıonıbus intellegibilibus el chore1ıs exsultatiıon1set saltatıonıbus intellegibilibus el chore1is exsultantıbus

CU: hominiıbus beatıs CU) hominibus beatıs 1C mul V1Vamus eit
gaudeamus et delectemur, utL delectemur, ut

CU) e1s inter eOsSs glorificemus eit CUl e1s inter COS
laudmues. laudemus.

Be1 er Deutlichkeit der Übernahme der Vorlage erkennt iNnan doch
auf den ersten Bliıck eine gewlsse freie Gestaltung des 'TLextes durch
Hıerhin gehört VOT em der Ausdruck sacerdotium regale 9) Sar
bietet dieser Stelle 1n den me1ısten und VOT em den besten Zeugen
sacerdotium angelıcum®®, Nach dem Grundsatz prochv lectıonı praestat ardua
ann eın Z weiıftel darüber bestehen, da{fß dıie Lesart angelıcum die ursprung-
liche 1St und daß Chrys sekundär wohl 1n Anlehnung etr Z
regale gewählt hat

Im Lichte der bıslang ‚WONNCHNCH Erkenntnisse können WITr Jetzt auch
die Gemeinsamkeıten 1n den Te1 voranaphorischen Gebeten rasch be-
urteıilen. IysS hat die Gebete der Sar VOT siıch gehabt und davon dıie
beiden etzten benutzt. Dabe!1 hat sS1e bewußt eine Umstellung vVOorgeNOMIMNCNH,
indem S1e den größten eıl der Oratıo inclinatiıonıs der Sar 1n dıe Oratıo
el1 versetzte. Deswegen mulßte sS1e das ServDos IUOS quı Co. S$Ud

maıestate {ud ınclhıinaverunt ein blasses quı Tamant ad fe hac OTa andern:

Sar 13) Chrys (161,
Oratıo ınclinationıs Oratıo elı

adorande qu1 ab angelıs adorande qu1ı ab angelıs archangelıs benediceris el

glorificarıs sanctificarıs
Cherubim benediceris
Seraphım sanctıificarıs

ab igne1s coleris
spiritalibus exaltarıs

et ab homiıinıbus honorarıs el ab hominıbus terren1s honoraris eit exaltarıs
eit cuncti1is creaturıs adoraris elt cunctis creaturıs 1n timore et TemoOre adorarıs
et laudarıs aspıce Domine SCITVOS tUOS glorificarıs aspıce Domine LUOS

quı CO. SUa maıjestate tua inclıiınaverunt quı1 clamant ad hac Ora

2 5 bgesehen VOIl leichten Berührungen mi1t der Sar in der endung 179,
egen1s et spirıtu angustlatıs.

malakayıa malkaja!
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Dagegen 1sSt nıcht ersichtlich, dem der Segnung
die Wendung ber den voraufgegangenen Friedenskufß ausgelassen hat;
auch nicht, WaTrTUum S1e den Gebetsschlufßß geändert hat

Sar TyS
fac 1105 108 caelest1ı
DPCI hanc qU amı suscıpere meru1mus,

el heredes ın fac 1105 filıo0s I[UOS heredes 1n regnNOoSs IO

ut 1ıttamus. gratıja misericordia.

uch 1in den nachanaphorischen Gebeten haben WITr och mancherle1
Entlehnungen Aaus der Sar festzustellen. SO 1M Gebet VOT dem Pater
nNOstLer die Wendung

Sar TYyS
oratıonem qUuU am docuit oratıonem INagNam et domiıinıcam quU amı docuit
Unigenitus Fılıus LUUS discipulos SUOS SancCcTOs Unigeni1tus Fılıus TUUS dıiscıpulos SUOS SanctTOs
OTITCILNUS OreINus
und urz vorher 191, 18
da nobis ut evolent Oratıones NOSTIrTrae infirmae YTOLArum da nobis ut evolent Oratıones NOSIrTrae infirmae
alıs gratıae LuUae ad thronum honoris tu1ı alıs optatıs gratiae LUaE ad thronum regn1 tu1ı

Hıer 1ST die Lesart roLlarum ıs besonders beachten. rotfarum heißt
syrisch 9 Das lesen aber LLUT L23 1 19 V35 Alle anderen Zeugen
SOWIE alle Zeugen der Chrys lesen Nun kann Sar keıin Zweifel
darüber bestehen, da{fß rotarum die schwierigere Lesart 1St, enn
bedeutet sovıel WIe Cherubim??. Damıt gewinnt die Stelle den 1Inn:
die nge. mögen et Gott emportragen. Da aber dieser Aus-
druck 1n der Fassung Iis rotarum nıcht gerade geläufig Wr und zudem och
durch den Zusatz gratıiae IuUae eine Erschwerung fand, 1St leicht begreif lıch,
dafß iINnan hler eine leichtere Lesart suchte. So kam CS der Änderung des
. und ZU Ausfall des Wiıederum stimmt WIE oben

189, 18 MIt den späteren Zeugen der Sar übereıin; und wiıederum gilt,
Was da ben ber diesen Fall AT wurde.

Im mbolıiısmus ach dem ater nNoster sSt1immt die Schlußbildung 1Ur
mı1ıt Sar und der ersten Anaphora der Apostel übereın. uch diese
Tatsache dürfte auf dıe Entlehnung AdUus der Sar zurückzuführen sSe1IN.

Das Gebet der anksagung 1St eine Umformung des gleichen Gebetes
Adus der Sar 1, die hiıer mi1t Sar 111 übereinstimmt: In Sar und Sar I1I1 1St
das et den Vater gerichtet, und ZWAaTr ersten eıl 1mM Er-Stil,

zweıten 1mM Du-Stil hat alles auf einen Nenner gebracht und
alles Te den So  E gerichtet*®,

Im Gebet der etzten Segnung hat Chrys umgekehrt das Gebet, welches
1in Sar und Sar 11I1 Chrıistus gerichtet Ist, 1n en et den Vater
umgeformt*?

277 Payne mıth;, T’hesaurus 713
Dazu ein1ge Ergänzungen und Auslassungen.
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Der Begınn des eucharıstischen Hochgebetes ın Chrys
Nachdem WITr festgestellt haben, dafß Chrys geradezu mıiıt Vorliebe die

Sar benutzt, wollen WITLr auch och die rage stellen, Chrys AdU$S-

gerechnet 1mM Begiınn des eucharıistischen Hochgebetes also einer Sanlz
entscheidenden Stelle sıch Von Sar distanzıert. Letztere hatte den
egınn mıiıt der Wendung fe geformt, eine Wendung, welche auf die
Worte des voraufgehenden Dıalogs Sursum corda Habemus ad Oomınum
zurückgeht, während die Hochgebete sıch gewöhnlich das Dıgnum est
ıustum est anschließen. Anscheinend hat dem Bearbeiter der IySs dieser
ungewöhnliche Beginn nıcht gepaßt. Daher bedient siıch einer Wendung
mıiıt Vere dıgnum, dann möglıchst bald den Anschlufß Sar ZU suchen.

VITL Zusammenfassung
Chrys 1sSt sekundär sowohl gegenüber Maro WIE gegenüber den Te1
Sar S1e hat die 1er Liturgien als selbständıge Einzelgrößen gekannt
und benutzt.
Die Bearbeitung, welche den AaUus dennnAnaphoren
entlehnten Stellen VOTSCHOMUINCH hat, erscheıint gefälliger, öflıcher,
demütiger ; glättet, erleichtert, vereinfacht, verbessert und ergänzt“?.

29 eitere Untersuchungen ber die erhältnisse der Abhängigkeıt der IyS
ezüglıc der Anaphora des Gregor VO:  } Nazıanz und der zweıten dem Namen
des Dioscur VO  3 lexandrıen SOWI1eEe ber charakteristische Eınzelzüge in der ber-
lıeferung einzelner Hss der IyS mussen hier 394 Raummangels leider be1l-
selite gestellt werden. Vielleicht 1st anderem ÖOrt einmal dafür Gelegenheit
geboten.
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eiträge ZUT kritischen ichtung der aske{ilschen Schriften,
die unter dem Namen Ephraem des Syrers überlieiert sind

von

Arthur V5ö6bus

Befaßt INan sıch eingehender mit dem literarıschen rbe Ephraems,
hat INan oft das Gefühl, da{fß inNnan auf Schritt und I'rıitt Gefahr läuft, 1n die
Irre gehen Dieser (G1gant den syrischen Schriftstellern hat eine
gewaltige enge Vomn Schriften hinterlassen, die auch unechtes Gut 1n siıch
aufgenommen haben Dieser unte literarische Nachla{3 wälzt heute das
rTte darüber, Was dieser Reihe VOoOll Schriften als echt und WaSs als
fremdes Gut betrachtet und ausgeschaltet werden mulß, auf die Schultern
der Kriıtik

Der Versuch, den Nachlaß Ephraems kritisch siıchten und den
Kern der echten Schriften herauszuschälen, wurde VoNn Burkıtt)
gemacht und führte wohl einer Sıebung des lıterarıschen Materıals;
aber VoNn den asketischen Schriften wurde NUur ein kleiner e1l der Prüfung
unterzogen. Dadurch haben Von den Prosaschriften en Brief und Von den
metrischen Werken die ymnen ber Abraham Qıidunaya und Julianos
Saba 1n die €e1 der echten Arbeıiten Ephraems Eingang gefunden?, Auf
andere asketische Schriften hat die Untersuchung Burkitts sıch nıcht AdUusSs-

gedehnt. So 1sSt diese rage 1n ihrem vollen mfange durch nıcht auf-
geworfen worden.

Nach Burkiıtt hat InNnan das einfach übernommen, W3as festgestellt
hatte Die anderen Schriften, die durch urkı be1 seiner Nachforschung
beiseite geschoben worden sind, haben Duval8, Baumstarki und
zuletzt Chabot® entweder als fragwürdig bezeichnet der einfach
verschwiegen.

Und doch ist eine TILSCHE Sıchtung des asketischen Materı1als besonders
wünschenswert, nıcht 1Ur 1m Interesse der Literaturgeschichte des syrischen
Schrifttums, sondern ebenso VO Standpunkt der syrischen Kıirchen-
geschichte Aaus, Denn gerade diese Stücke enthalten wertvolle Angaben,
die diese Gattung einer wahren Fundgrube machen. Obwohl diese

1901
raım s Ouotatıions from the Gospel Lexts an tudies ambridge

Ihid.
La lıtterature Syrı1aque (Parıs 2334
Geschichte der syrıschen Laiteratur Bonn 50: vgl 65, Anm

D Laitterature SYT1Aque (Parıs TEE,
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Schriften 1n dem Nachla{f3 quantitatiıv einen bescheidenen Platz
einnehmen, haben WITLr hiıer mıiıt denjenigen Dokumenten LUu: die den
historischen spekten dienen. So ist 65 vielfach berechtigt, WECeNN gerade
diese Jlexte das Interesse des Hıstorikers erwecken.

Um ber den Charakter der asketischen Schriften mehr Klarheıt
schaffen, und ber ihren Quellenwert ein selbständiges Urteil bekommen,
habe ich sS1e einer vielseitigen Prüfung unterzogen. So beschäftigte ich miıich
eingehend mit dem Briefe Ephraems dıe Bergbewohner® und mi1t er
anderen Schriften 1n einer anderen Untersuchung”. Anderes soll mi1t dieser
Studie nachgeholt werden.

Die Schrift trägt die Aufschrift M  emra de martyanutha deyhydaye®.
Herausgegeben wurde die Schrift Urc amy und spater wieder
durch Rahmanı)!®.

Eıne nähere Bekanntschaft mi1t dieser Schrift zeigt unNns, WI1Ie siıch iıhre
Gedanken- und Interessenwelt 1n jeder Beziehung mıiıt derjenigen Ephraems
deckt Besonders verdient der Vergleich der Mönche mi1t den Maärtyrern
darın besteht auch der Hauptgedanke der Schrift herausgehoben
werden. Mönche sind wahre Maärtyrer. Während diese Feuer, Schwert,
unger, Durst, Qualen und Peıitsche leiden, leiden dagegen jene Nacht-
wachen, asketischen Verpflichtungen, Bußakten und Abtötung!!, Hıer
begegnen WITr einem Gedanken, den Ephraem auch anderswo entwickelt**,
und ZWAarTr 1mM Zusammenhang mit der Bedeutung, die der Abtötung —

geschrieben hat
So hat das Schriftstück dıe Prüfung bestanden. ber diese Über-

legungen nötigen UunNns, die kritische Prüfung och ach verschiedenen Seiten
auszuweıten.

EKıne Prüfung der ex1ikalıschen und begrifflichen Seıite we1lst 1Ur Posıtives
auf. eWIlsSse Begriffe, verbunden mıi1t mönchischer Askese, zeıgen eine

und Weıse, die als ephraemisch bezeichnet werden darf. Ulsänd und
hasa*} gehören den wichtigsten Ausdrücken in seinem Wortschatz.

Letter of Ephrem the Mountaıineers. Iıterary cr1ıtıcal contrıbution S Yrı1aC
Datrıstıc Iıterature Contributions of the Baltıc University 25 (Pinneberg

Untersuchungen über dıe Authentizıtät einıger asketıischer Texte, uberhefer
dem Namen »Ephraem SÖYTUSC, FEın Beıtrag ZUr syrıschen Literaturgeschichte Con-
triıbutions of the Baltıc Unir. 57 (Pınneberg

Eıne Handschriauft 1n ossul,;, benutzt UrCcC. Lamy
Q Ephraem Syrı Hymnı et (Mec  ae

10 Hymnı de yırgınıtate (Scharfeh
11 Hymnı, ed Lamy 4,215
1° 1€e. die ymnen über raham i1dunaya Hymnı, ed amYy Mech-

Nı12€e DE era selecta, ed verbec (Oxon11 114{f.; Hymm
de vırgınıtate, ed ahmanı 2,174

Hymnı, ed. Lamy 4,215, 83 bıd 209,4; 11,14; 2151
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Das bedeutet, da{fß das önchtum och eine besondere Signatur selner
Stirn tragt: Anachorese, Individualismus, Enthusiasmus, W1 Askese
Ebenso auch die Bezeichnungen für Mönche erwecken Vertrauen. Parusa*
1St eine Bezeichnung, die schon 1in Ephraems Brief die Asketen VOT-
kommt15. Und den anderen Bezeichnungen finden WITr keine eiNZ1ge,
dıie be1 Ephraem nicht inden ist16.

Noch eine andere Beobachtung 1St lehrreich. Die Gedanken des Autors
beschäftigen sıch MmMi1t den Verfolgungen, und dadurch hinterläßt den
Eindruck, da{fß einer Periode angehört, in der die Christenverfolgungen
och eine akute Gefahr einer Stelle Sagt der Verfasser: WEeNnNn
der Mönch seINe asketischen Verpflichtungen nıcht erfüllt, Ww1e annn
dann unfter Feuer, Peitsche und Schwert leiden und VOT dem Rıchter se1n
Bekenntnis ablegen!” Das paßt dem, WAaSs WITr VOINl der Lebensgeschichte
Ephraems WI1SSen, der auf der Scheide des persischen und mesopotamıischen
Syrertums steht Die Beziehungen mit seiner Heimatstadt und mı1t dem
CAN1CKsa der dortigen Christenheit hat nıcht verloren. Wır WwIissen, dafiß

Von den Verfolgungen auch anderswo Notiız hat1s Diese
Beobachtung dürifte ZUTr Bestätigung des schon Gesagten ausreichen.

Weiıterhin 1St er wichtig, UNSsSeTEC rage Von einer anderen Perspektive
aus betrachten. Dadurch erhalten WITr der Beantwortung {H1SCIET

rage einen Fıingerze1g.
Man darf nıcht den Bıbeltext, der 1n der Schrift enthalten lst, außer cht

lassen. Freılıch, Wäs WIr hıer finden, 1St herzlich wen1g und besteht LUr dus
ZzWwel Spuren. Immerhin auch das kleine weni1ge, Wds uNXs vorliegt, bezeugt,
da{fß der Autor einen altertümlichen Kvangelıentext benutzt hat Diese Stellen
S1INd folgende: Mt 24,45 —51 °,.»19 Pes. Syr-Sin |Syr-Cur] o
Dieselbe altertümliche Lesart erscheint aber be1 Aphrahat*®; Mit 2351
o  A,  21 Pe:  S ‚A eInNne Liesart, dıie Ephraem auch gekannt
h t22‘ Diese Lesart erscheint 1mM Palästina-Lektionar®?3, be1 Aphrahat**,
und be1 den Schriftstellern, die mi1t den altertümlichen 'Texttraditionen

14 Ibhıd. 209,9;
15 era selecta, ed verbec 1I3E; 118, 126; cf. Hymnı, ed Lamy 3.621
16 Hymnı, ed Lamy 4,215
17 Ibid. 211, 213
158 Hymnı de vırgınıtate, ed Rahmanı 2,20 E vgl Vö6öbus, Untersuchungen EL

Le T estament ed uYval; ournal aslatıque T 18 (Parıs 46
19 Hymnı, ed Lamy 4,207 211
2 ( Demonstrationes, ed Parıisot Patrologıa Syrlaca I (Paris1s 242
ö Hymnı, ed Lamy 4,207
DA Yraım S Prose Refutatıons, ed A London „164{f.;

(Jarmına Nısıbena, ed Bickell (Lips1ae 141; Fragments of the CGommentary
of Ephrem SYTUus uUDOoN the Diatessaron, ed Harrıs London 48

T’he Palestiman SyrLAC Lectionary, ed Lewis an Gibson Lon-
don 06 164

Demonstrationes, ed Parıisot 2472
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bekannt SCWESCH s1nd 25 Folgliıch führt uns dıie Prüfung 1n beiden Fällen
den Spuren der altsyrıschen Texttradıitionen, mi1t denen der Autor

bekannt SCWESCH se1ın mul Bekanntlıch hat Ephraem nıcht den revidierten
Evangelıentext, sondern das Dıatessaron benutzt?®. In dieser Hınsıcht 1sSt
das letzte Ergebnis, WIeE beschränkt auch seline Eviıdenz 1St, keineswegs
ohne Belang.

SO annn 1114n dıiese Ausführungen mıiıt dem Ergebnis schließen, dafß dieses
Schriftstück einer kritischen Nachprüfung standhält, und darf die
Autorschaft Ephraems miıt demselben Recht tragen WIe andere Stücke, die
WITr Jetzt als echt ansehen.

11

Eıine andere Schrift Memrd de‘al yhydaye >  abyle wemadbraye zeıgt
eine einheitliıche Überlieferung 1n der Textgeschichte. Teıls erscheint
s1e 1n den Handschriften dem Namen Ephraems*”, teils als eine
Schrift Ishägs Von Antiochjen?8. Eın Fragment davon Wr schon in der
römischen Ausgabe der Werke Ephraems abgedruckt??. Lamy hat den
ext als Ephraems Werk herausgegeben®‘®, und Bedjan selnerseits hat
diesen dem Orpus Ishägs hınzugefügt?!.

Wer hat hiler recht ” Gehört diese Schrift Ephraem ? der Ishägqg ? der
einem Autor, den WITr nıcht mehr ausfindig machen können ”

Wır beginnen miıt dem Inhalt, der einen recht altertümliıchen Eindruck
hınterläßt Das Bıld, das diese Schrift VOT unseren ugen entfaltet, gehört
bestimmt och dem alteren Stadıum des mesopotamıschen Mönchtums.
Wır sehen hier Mönche, die 1n Höhlen, Felsklüften, auf den Bergen und 1in
einsamen Orten wohnen mı1t einem Wort die Anachorese 1n ihrer
primıtıven Gestalt Darauf deutet auch die Terminologie hın Dayra
bedeutet hıer nıcht das Kloster, sondern och die Wohnstätte eInNnes KEın-
sıedlers®?2, und dayraya bezeichnet och den Anachoreten?33.

Wohl finden WIT auch ber das Klosterwesen, aber dieses erscheint
1Ur der Peripherie des Blickfeldes. Dies Ss1Ind LUr Anfänge, verbunden
miıt gewilssen Erscheinungen, die damıt UsammeENNANS stehen und

O 5 Vö6öbus, Studıes ıIn the hıstory of the Gospel LexXt ın SyrLaC CSCO 128
Louvaın 8

2 6 Ibıd., 3811 VööÖbus, Early MDEYSIONS of the New T estament. Manuscrıipt
studıes Papers of the Eston1ian T’heologica Soclety in KExile (Stockholm
26ff.

27 Hs Br Mus Add 18 817
2 ®8 Hs Berl Sachau 202, fol 5a—123b; Berl. Orlent. 940, fol 29 —42 b

Sermo XVII, raemı Syrı e  a 0OMNMN1LA 5SVT.) ed ODarre oma

Hymnı, ed Lamy
31l Homulıae Isaacı Syrı Antıocheni, ed Bedjan (Parısı1s 1,49{ff.
32 Hymnı, ed Lamy 4,153; O
3 3 ITbhid. 144 Zn
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Von olcher Art sSind WIC WIT S1C auch be1 Ephraem finden?4 Der
AÄAutor betrachtet diese Anfänge MI1L Bedenken »Baue dir nıcht Räume,
amıt du nıcht sinkst dıie Tiefe; lıebe nıcht ohnsıtz, der tiefer
sıch ausbreıtet, damıt du nıcht die außerste Finsternis erbest «3Ö Es SC1 hier
gleich bemerkt, da{fß die Art und Weıse, WIE der Autor Von dem Kloster-

redet, völlig anders 1ST als die Stellungsnahme des Ish
Was der Verfasser ber die Physiognomie des Mönchtums berichtet,

erinnert uns Ephraem. Die Darstellung der Lebensweise der Mönche
ZEIgT C1iNn Interesse, dem WIT Ephraems Art wıiedererkennen?®®. Der
Verfasser weiılt SCInN bei den Männern, die nıchts besıtzen, die Wasser
dus dem Fluß trınken, die die Blätter VON den Bäumen C  .5 die mi1ıt

Sack bekleidet Sind und barfuß wandeln?” Ebenso Ssind diese
Mönche schmutzig, armselıg und 9 we1l unger und Fasten ihr
Fleisch Von den Knochen SCHOMUNCH und die Kaste1ung SIC häßlichgemachthat38s Haar 1ST lang un wild, und S1IC sehen AdUusSs ‚WIC Adler: Übrigens,
der letztgenannte Vergleich wird erst völliıg klar, WC der Leser hler

So hıinterläßt der lext uns überallEphraems Brief ılfe nımmMt®?
den Eindruck daß das önchtum och Enthusiasmus lebt,; och
PTIMI1L1Ve Formen aufweist und sıch och Anfangsstadium
befindet

Es SC1 hıer bemerkt, daß die Aufmerksamkeit, die der Abtötung des
Fleisches und den Qualen des Körpers gew1idmet IST, Lieblingsgedanke
Ephraems i1st+9 Auf Schritt und Irıtt begegnet INan denselben Bıldern
und Redewendungen Interesse der Abtötung, WIC SIC be1 Ephraem
vorkommen Keineswegs annn diese Gedanken Ishäaq zuschreiben,
der den Fragen der Abtötung völlıg anderen tandpunkt

hat Den Schwerpunkt hat die eele und die Gesinnung
gelegt*! und damıt der Abtötung CinNe Kriıtik vorgenommen **

Das Vertrauen ZUTr Verfasserschaft Ephraems wıird elıter HNTC das
gestärkt WAas der Autor ber die tellung der Mönche den ugen der

34 Hymnı, ed Lamy 8523 Monumenta SYTY1ACA, ed Zingerle (UVen1pontiı
1.6 vgl Vööbus, Untersuchungen 29; 1d letter of Ephrem

Hymnı, ed Lamy 151
36 era selecta, ed verbec 114 137 Hymnı de VITrZINLLALE, ed Rahmanı 70
37 Hymnı, ed Lamy 151
3 8 Ibıd 153
39 era selecta, ed verDbDec. 117
4 U Carmına Niısıbena, ed Bıckell 16 era OMMNANA , ed ODarre. 3,626 hiıer

Ssagt Ephraem, die Aufgabe des mönchischen Lebens die ötung des KÖOÖr-
PCIS, Fasten un! Durst 1ST Hymnı de ViIrZINLLALE, ed ahmanı 76 vgl Vööbus,
Untersuchungen 12 Monumenta 5SVFY1ACG, ed Zingerle vgl Vö6bus 25ff_f

4 1 Er mpfiehlt den ampf MmMI1t der eeilje und denkt, daß der Apostel diejenıgen
adelt, die gegenüber dem KöÖörper rücksichtslos Sind era NUA, ed Bickell
Gissae siehe eDenzTalls Homilıae, ed Bedjan, 1,83

era OMMNMLA , ed Bıickell 306 220
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Umwelt erzählen we1ß. Er lebt 1in einer Zeıt, die Feindschaft
das Mönchtum zeigt. Er ag darüber, daß diejenigen, die den Weg
der mönchischen Askese gewählt haben, ausgelacht und MI1t Spott über-
schüttet werden43. Diese 1n welse erinnern uns das, Was Ephraem 1in
seinen Schriften ber se1ine zeitgenössischen Verhältnisse nıedergelegt hat44

Das 1St ein Zug, der der alteren Phase der Entwicklung des Mönchtums
angehört. Und was WITr 1n dieser Hinsıcht dus der Schrift herauslesen
können, entspricht vollkommen der ase der mönchiıschen ewegung 1n
Syrıen und Mesopotamıien, die WITr gerade 1n der Lebenszeıit Ephraems
feststellen können. Dagegen zeigen die er Ishägs, daß seliner Zeıit
dıe Gefahr Sanz anders aussah: die Mönche genießen zuvıel Ehre, daß

die hohen Amtsträger sıch VOI ıhnen beugen und die einNst ehr-
würdige Erscheinung korrumpieren“*?,

Zu dieser Lösung rängt auch das, Was Schriftstück och VO

rhetorischen, stilıstischen und ex1ikalıschen Gesichtspunkt AUuUs
hat Als Hauptbegriffe figurieren ulsana*® und ‚  hasda  47 derselben Breite
WIE 1in Ephraems Schriften48. Die Bezeichnungen für Mönche sSınd
DAaruse*? und ‘ QOile”, charakteristisch für Ephraem. Unter einıgen anderen
g1bt 6S keine einzige Bezeichnung, die nıcht be1 Ephraem vorkommt®*).
uch andere Ausdrücke benutzt der Verfasser WwW1e Ephraem. ogar
die Phraseologie 1St dieselbe Es ist bezeichnenswert, dafß eine merkwürdıige
Phrase, benutzt als eine Warnung das Verlassen der anachoretischen
Lebensweise®?2, 1n demselben Zusammenhang be1 Ephraem e_

scheint®3. SO konstatieren WITr allen eben erwähnten Punkten einen
ang miıt der Gedankenwelt Ephraems

ber WITr mussen och den Bıbeltext befragen, SOWeIt unNns VOoOn diesem
Spuren vorliegen.

Falls nıcht es trugt, hinterläßt>* der lext den Eıindruck, als ob dem
Verfasser das aufgeschlagene Evangelienbuch 1n der Gestalt des LDiatessaron
vorgelegen hat Die Schrıiftstellen, die behandelt, erscheinen tatsächlıch

43 Hymnı, ed Lamy 4,163
Monumenta SYT1ACA, ed Zingerle LLL vgl Vö6öbus, Untersuchungen 29 f.;

era om_m'a, ed Mobarrek 3,650, vgl Vö6öbus, Cit 27
4 5 era OMN1LA, ed. Biıickell 1,186; vgl 188 228
46 Hymnı, ed Lamy 4,155 157 159 161 163 165 167 169
47 Ibhıd. 147 167 FE
4 8 era selecta, ed vVverDec. 113{£. 117 124 127 Hymnı, ed Lamy3,757 769

A 881 J91%:: vgl Vö6Söbus, Untersuchungen 28
4 9 Hymnı, ed. Lamy 1,161

Ibhid. 147 163 165
51 TIhıd. 151 1 75; vgl era OMN1A, ed Mobarrek 25

Hymnı, ed Lamy 4,151
Hymnı de vırgınıtate, ed ahmanı 201

54 Hymnı, ed. amy 4,151, 22 2()
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derselben Reıihen{folge, WIC die Perıkopen dem Dıiatessaron gestanden haben
1419 Mit und danach 2()55

Was sich och von den textlıchen Spuren beobachten Jläßt,
ebenso altertümlichen Charakter. Mit T ID u30 56 Pe  S,

L 30) — Jo, 1ST CIHG altsyrısche Lesart, die be1i Syr-Cur [Syr-Sin] und
ebenso auch be1 Aphrahat vorkommt®” und be1 den Schriftstellern, die
den archaıischen Evangelientext benutzt haben®® Ishäq dagegen hat diese
Stelle gekannt, WIC S1C der PeSitta gestanden hat®? Die ZWEITE Stelle

dıe WITLnochmals die altertümliche Abweichung Mt 1060
schon gesehen haben®1.

Wır sind 1U  - WEIL, das Fazıt ziehen können: auch diese Schriuft
hat als Werk Ephraems die Prüfung bestanden. Überall betreten WIT hier
bekanntes Terrain und stoßen auf denselben historischen Gehalt und auf
gleiche Anschauungen und Gedanken, WIC S1IC Uu1ls Adus den echten erken
Ephraems S1Ind Ishägs Namen hat S1C Unrecht

111
Es bleibt uns och übrig, ZWe1 andere Stücke, die Ephraems

Namen fgurieren, Memrda deal “"anutha®? und Memrda demaksanutha®®,
behandeln. €e1 Jlexte wurden durch Lamy den ymnen un

Reden Ephraems herausgegeben®*. Kıne andere Überlieferung den
Handschriften hat das erste ®> WIC auch das ZWEeEITE Stück ®® Ishäq ZU
schrieben, und Bedjan hat beide Ishägs Namen herausgegeben®”.

Beide Schriften SInd inhaltlıch WIC der Form ach einander ähnlıch,
da{fßß ratsam 1ST, beide betrachten

Wenn WIT Von Ephraems Schriften diesen Stücken kommen, befinden
WIT uns CiHNeTr Sanz anderen Atmosphäre Der historische Gehalt, die
Gedankenwelt und usdrucksweise SInd völlıg NEeEUuUu

Der Verfasser stellt siıch VOT als C1in bitterer Kritiker des Mönchtums ®3
Miıt SC1INCN Vorwürfen und Gravamına 1ST 22700 nıcht zurückhaltend und

30 T atıanı evangelıorum harmonıae arabıce, ed C1asca (Romae 57ff
56 Hymnı, ed Lamy 161 17— 18
57 Demonstrationes, ed Parisot 1.240 416 680; dieselbe Lesart erscheint Ööfters

be1 Ephraem, vg]l Hymnı, ed Lamy 1237 285 etCc
VÖößÖbus, Studıes 101 149 187£f 201

59 era NLA, ed Bıickell 2316
60 Hymnı, ed Lamy 165
6 1 1e 50
62 Kıne Handschrıi 0SSS benutzt 1rc Lamy

Dieselbe Hs 0SSS Hs Br Mus Add 1E 262 fol S D Z
6 4 Hymnı, ed Lamy DA
65 Hs Ber]l T1ENT 940 fol 22b—26 b
66 HS Br Mus Add 50 166 fol 05 a—97 b
67 Homuilıae, ed Bedjan 131 261
638 Hymnı, ed Lamy 4.243 DA 2D9)



Beiträge ZUrr kritischen Sichtung der asketischen CcChrıften

spendet S1e reichlich dem Mönchtum WIeE auch der Kırche Überall sıeht
ückgang und Verfall®?®. Das alles erinnert uns äahnlıche Erörterungen

und fast ndlose Jeremiaden, die WIrTr in den Schriften Ishags lesen können.
Daß miıt dieser Feststellung sıcher das Rıchtige getroffen wird, bewelst

1U  — ZUT Evıdenz der Charakter des Mönchtums. Diese Dokumente führen
uns in Verhältnisse, die gründlıch abweıichen Von den eben behandelten
und die deswegen nıcht mehr der alteren ase des Mönchtums gehören
können. Mönche, die auf den Bergen und 1n der Wüste iıhr primıitıves
Leben führen, gehören nıcht mehr 1n das Blıckfeld HHSECETET Schrıiften
Statt dessen sehen WITr jer önche anderer bezeichnet als rabbane”®,

Ww1Ie S1e be1 Ish JeWÖ  C erscheinen. Was WITr VOIll ihrem Charakter
erfahren, Von eliner gewissen Entwicklung, die S1e inzwıschen durch-
gemacht haben mussen. Der Schwerpunkt des Mönchtums hegt jetzt 1n
den Städten und Dörfern; ferner mu{ die Entwicklung auch Zeıt gehabt
haben, siıch weltliche, gesellschaftliıche und geschäftlıche Sıtten anzueignen.

Das Klosterwesen rag Jetzt Züge, die unmöglıc auf Ephraems Zeıt
zurückzuführen S1INnd. Die Klöster Ssind großß geworden; S1e sind 11U11 MIt
Feldern, Weinbergen, Olıvenpflanzungen, Gärten und Herden verbunden.
Mönchsgestalten, die früher ohne Arbeıt und Kultur 1L1UT ihrer tötung
lebten, haben jetzt Ww1e der Verfasser sa mit einem olchen Eıfer
ZU Pflug gegrifien, dafß dieses das mönchiısche en toten drohte71
Des Verfassers orge un! Bemühung ist C5Sy das önchtum dem Gedanken

gewıinnen, nochmals Arbeıt, eld und Besıitz verlassen und dem
Ideal der AÄArmut zurückzukehren ??2. €e1 1St sıch aber bewußt, da{f3ß
diese Gewohnheiten jetzt schon tief eingewurzelt S1Ind.

Hıer breche ich ab die un-ephraemische der beiden Schriftstücke
wıird wohl ausreichend 4Ns Licht sSeIn Diese Züge lassen uNXs
keinen Zweiftel mehr, da{f3 hıer eine ase des Mönchtums VOTLT uns legt,
die einer späteren Zeıt angehören muß Das, Was WITr be1 Ishäq ber das
önchtum erfahren, ber se1ine Entwicklung 1n der ersten Hälfte des

IA.; ze1gt einen Hiıntergrund, 1n den auch UNseIc Schriftstücke hinein-
pPaSSCH.

Endlıch zeigen die Spuren AUus dem Neuen J estament, dafß der Verfasser
den PeSittatext benutzt hat uch das welst eindeutig darauf hın, daß
Ephraem nıcht als Verfasser 1n rage kommen kann.

So annn PAraecms Verfasserschaft auch nıcht die geringste ahrschein-
lichkeit für sıch beanspruchen. Damıt ist wohl erwliesen, daß hier Ishägs
Schriften die Arbeiten Ephraems geraten sSind und dadurch Ver-
wirrung 1n der handschriıftlichen Überlieferung verursacht en

Er s1ieht es schwarz, da{ß er 1000 1Ur inen einz1ıgen Gerechten
o1bt, bid. 261

Tbid. 227 241 242 251 255
71 TIhıd. 229 DA[ 255 257
72 Ibhıd. 23ln m ] {
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Friedrich Oertel ZUMM 70 Geburtstag

Daß die georgische Schrift, WIC WIT S1C aus Inschriften und Münzen SEIT
der Hälfte des Jh kennen, starkem iınfluf der griechischen
Schrift entstanden 1IST, dafür sprechen klare Tatsachen das Vorhandensein
Von Vokalbuchstaben, die Schriftrichtung Von lınks ach rechts, die der
griechischen ach Möglıchkeıit parallele Buchstaben{folge Alphabet* die
Bezeichnung des durch Q P 070 *© nemn1g sind die Forscher aber darüber,
1iNWIEWEITL die griechischen Zeichen materıiell das georgische Alphabet
CINSCHANSCH sSind Heıminrich Junker hat Aufsatz Das Awesta-
alphabet und der Ursprung der georgıschen und armenıschen Schrıft? der VON

Jens en* als wesentlichen abschließende Lösung der rage bezeichnet
wird 11UT den formalen, stilmäßigen Einfluß der giechıischen Schrift —

gegeben und sıch em  ‚9 die einzelnen Zeichen restlos auf Parsık- Pah-
lawık- und Awesta-Vorbilder zurückzuführen Jedoch werden ebenso
gelehrten WIC scharfsinnigen Deduktionen durch C1iNC falsche Voraussetzung

C1LCI1I großen Teıl benutzt be1 Herleitungen neben
der altesten Form der Xucuri-Schrift (georg mrglovanı XUCUNTZ der aAsSom. —
rulı) auch dıie Schrift, und ZWAAaTr iMmMer da, die Ähnlichkeit
der Zeichen größer scheınt; und leider bietet das Mrxedrulı SCINCI
etark kursıven und JC ach der Handschrıiıft divergierenden Formen be-
sonders viele Gelegenheiten für trügerische Übereinstimmungen. Dabe!1

Und ‚Wr MI1 Übereinstimmung der Zahlenwerte biıs 600, en!
das Armenische schon VO  3 VO Griechischen abweicht aber auch
C1M semitisches Alphabet be1 der eihenfolge 1116 gespielt hat, dıe
Stellung des qals Buchstabens; enn ı1 D Chr wußte 1 n1ıemand mehr,
dafß das Griechischen als ahlzeichen für dienende »Stigma« ursprünglich
C1M SCWECSCIHL WT, Auf dieses Argument legt DzZavazxısSvılı (s Anm
entscheidendes Gewicht
el das alleinstehend den Lautwert Ul y alter oder dialektisch ÜUy hatte
Caucasıca (1925) ] mD und (1926) RT
Ie Schrıft 2310
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hatte schon 1881 der georgische Archäologe Bakradze® nachgewiesen,
da{ die Mxedruli-Schriuft seit dem 11 Aaus einer gerundeten, stärker
kursiıven Form der Xucuriı-Buchschriuft (georg NUSXUFL ) entwickelt worden
isSt Ausführlicher 1St 1€eSs ann Von DzZavazxısSvılı 1n seiner Georgischen
Paläographie® begründet worden. Nach selinem Vorgang werden jetzt ier
Formen der georgischen Schrift unterschieden, vgl Abb Hıer zeigt

UNdHIHDd j UNGHIHDI |00U 0U A ÖMx  XVHOW9d807) QWDholU _ BÜH ONHDYEDH 00U 0U SA ÖA xrH9W9d907 JUIDAhOU
UUR DIIHDStOH

COH

DOaH MAaD
COQHs SN &5 S QOH 220 yYH|UD._d.Q o Sı 8 D NaD
BUH KOÜHD..O.Ö@OGQO 3PH 2CH

KOP
MOH 27 LWJUH

YUH

HOH 360 ** 3S >5 S UCH

NaC 03 03UNN O F OD O C . \l >0 MOÜH UUuNA MSR DL SRDpdcc 5 5 1/ 5 D SE O D W - D © K D D S F R YyapHQUDE SE EL D DUl HE | 958 s E/DN OL D D %H o XaüH

34 XapY OR SERLErs Sa p 3In NAP 39 OM OMOH
IHOH haeWr PEr SE SAr S $ TI C y DaEe $l S +ECTODLUODBALDUFK D MSR AF E DE VE Ü%U1ÜGÜÜFÜAMVV3LBJMÄ

Abb Die vier Schriftarten des Georgischen.
ach Bol’Saja Sovetskaja Encıiklopedya 13 (1953) ir

TUdY archeologıceskago S e2.  da Tiflıse 1881 Moskau 1mM nNnscChAhIu
einen VO  3 Okro  cedelov, 1in dem die legendäre gabe der g_

orgischen Chronik VO  5 der rhiındung der Mxedruh-Schrift Urec den Könıg PCar-
1mM i für bare Munze CNOMUINECNRN wird.

E Sart‘ulı damc erlobat‘a-mcodneoba An  S paleograp ’ıa (Tıflıs Die ufl
(1949) ist MI1r nicht zugänglıch.
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die Spalte dıe Xucuri-Monumentalschrift, dıie 1n den Handschriften bıs
1Ns ausschließßlıch, und selten och 1mM 11 Jh gebraucht wird. Im

Jh entwickelte sıch daraus die eckige Buchschriuft (Spalte 2)) mMI1t ber-
und Unterlängen 1in einem 4-Liniensystem ; S1e hat sıch 1 kirchlichen
Schrifttum bıs 1n das Jh gehalten. In gerundeter Gestalt erscheint
diese Schrift se1it dem 11 1n zivılen Urkunden (Spalte S en allı-
graphisch besonders schönes Beispiel ist das Dıplom Bagrats Voxnl 1060/65

Ae6: e 'r7cv'or]v éf4’fi 200: é74./,7. Ä9c;ov%: AyE
” HOV f;‘sfl% 9m7„„„9_ J„»/„ä
7769 ET TE DU S  76‘o: 1-‘101!02:: fi 02 C279_va /779c»m-..r‘)$.

9 65 Ä(33“”" Äfi?méa .- <m;„r /é7 e‘m._. I„'7'ffe‘
Z:?fzr7d7/o: é76 200; 509 €Zj: 'a;'9.rozézt.)r: 9;/-„7—49

Abb Aus einem Dıplom des Königs Bagrat VO:  - 1060/65.
ach tart‘ulı C’erıs nımußsebi. Paleograp‘rulı albom: Seadgina Ila Abula zem

(Tiflıs aie 113

(Abb 2 Das eigentliche Mrxedrulı (Spalte 1ä1ßt Dzavazxısvıliı MI1t dem
beginnen‘ macht Gebrauch VoOoNn Ligaturen, 1st weIıt stärker kurs1ıv

un 1St ach mannıgfachen chwankungen 1in der modernen
Druckschrift normalısıiert worden. Es 1St also keinesfalls angäng1g, einer
Mxedrulıform en höheres Alter zuzuschreiben als der entsprechenden
Xucuriform, dıie daraus durch Stilisıerung Sinne der griechischen Schrift
entstanden se1In solle ; och 1sSt erlaubt, für einen Mzxedrulibuchstaben
einen anderen Ursprung anzunehmen als für den entsprechenden X UCUrı-
buchstaben.

Dann mußte é.llerdings die Dedikationsurkunde Bagrats das Sio-Myvime-
Kloster Abb 93 das die Jahreszahl 1058 tragt, nicht das Original, sondern ine
spatere Kopıie se1n.
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Noch ein anderes Bedenken mu{f3ß die VOoOnNn Junker befolgte Methode
vorgebracht werden. Die Methode der paläographischen Formvergleichung
wıird NUur dort eindeutigen Ergebnissen führen, eine stetige Ent-
wicklung der eine Anpassung einer Schrift eine Cue Sprache VOTI-

1egt Die altdeutschen Mönche hatten Latein schreiben gelernt und
begannen MI1t den lateinıischen Buchstaben, gut CS eben S1Ng, auch ihre
Muttersprache schreiben, mıiıt der Folge, da{fß WIr och jJetzt Tre1l
Zeichen ZU Schreiben des Phonems UWc brauchen, und unseTrTe Kınder das
überflüssige lernen mussen. Hıer 1sSt schriftgeschichtlich es klar Diese
ethode wiıird aber 1n solchen Fällen mehr oder weniger VEISASCH, ein
Mannn (vielleicht mi1t einigen Helfern, Was aber keinen Unterschıied macht)
sıch vornımmt, für sSeE1IN Volk eine Curc nationale Schrift chaffen
So entstandene Schriften pflegen sıch durch SCHAUC Anpassung das
phonologische System der Sprache auszuzeichnen. Da{fß WIr be1 der
georgischen (und armeniıschen) chrıft mi1t einer olchen Schrift und nıcht
miıt dem Ergebnıis einer allmählichen Anpassung eines fremden Schrift-
SYSTEMS haben, ze1gt der mıinımale Unterschied, der zwıischen I rans-
lıteration, phonologischer der phonetischer Umsschriuft eines georgischen
l extes besteht Be1l solchen yerfundenen« Schriften annn natürlıch das Aus-
ma{l der subjektiven und daher für den Forscher nıcht nachzuvollziehenden
Erfindung sehr verschieden SE1IN: be]1 der persischen der ugariıtischen
Keilschrift scheıint überhaupt vergeblich, ach Vorbildern für die e1nNn-
zeinen Zeichen suchen, bei der gotischen Schrift sind diese or  er
mi1t ziemlicher Sıcherheit gefunden; immer aber muß InNnan mıt Schöpfungen
subjektiver Phantasıe rechnen, und ich annn den Uptimısmus Junkers

übrigens ebenso Altheims dafß AdUus spärliıchen Zeichenfunden eine
Schriıftschöpfung völlıg aufzuklären sel, nıcht teilen®?. Wiıe sehr dıe ethode
der reinen Zeichenvergleichung in die Irre führen kann, ze1igt Junkers
Herleitung der Mxedrulıbuchstaben &9 und (Caucasıca [1925]
und 53) Diese Buchstaben finden sıch biıs ZU 17 1n keiner Handschrift
S1e sind den Grammatıken Von Paolıin1ı (1629) und Magg10 (1670) ebenso
unbekannt? wI1Ie den »Lob des Alphabets« betitelten Gedichten des Önı1gs
Arcıl!9 Soweıt ich hne die nötıgen biblıographischen Hılfsmuittel eine
Vermutung möchte, SiInd s1e erst VO Katholıkos Anton1ı 1n der

Hälfte des Jh erfunden worden.
3 Ahnlich auch AUS Anla{i3 der Junkerschen Arbeit Peeters 1n 46

(1928) 281ff. Zu den ZzwWe]l Arten VOIl Schriftsystemen vgl auch I rubetzkoy,
tkırchenslavische Gremmatık VWıen 21

chuchardt W7ZKM 10 (1896) 318
Arcılı I'“ xzulebat‘a srulı yebulı (Tıflıs 257 ff.
5*
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111

Kurz och ZWEeE1 'Theorien erwähnt, die ZWEC1 gegensätzlıche Extreme
der iranıschen 'Theorie Junkers darstellen DiIe alte Ansıcht Von

Vıktor Gardthausen!! der der griechischen Schrift die Quelle
der georgischen erblıckte, 1ST Von dem verdienstvollen Kırchen- und
Literarhistoriker Kornilı ekelıdze worden!? dıe georgische
Schrift SC1 Jh durch willkürliche Umgestaltung der griechischen
Unzıiale der Zeıt gebildet worden Wıe das aber einzelnen nach-

versucht, kann nıcht überzeugen; enn MI1tT den Von ıhm ANSCHOIN-
Drehungen und Wendungen, Weglassungen einzelner C1ie und

Hınzufügung Von Öögen und Strichen annn es A4aUus allem abgeleıtet werden
Wenn das Prinzıp der »Erfindung« auf dıe Spıtze getrieben wird 1ST jede
Zeichenvergleichung sinnlos

fb  ‘?9*’2mé« brl G  V ]  f  TF cSN Odiena %‚g’ pnOE  e»‚äß* höww%eg/g\;/„  zl
Bd%aW  G  &LE

Abb Aus Dıplom Bagrats
ach arl ulı 715 nımusebr alie. 1192

Im radıkalen Gegensatz hıerzu steht die Von DzZavaxısSvılı!3 aufgestellte
ypothese, ach der die georgische als Schwesterschrift der griechischen
Aaus dem phönıkıschen phabet des Jh Chr entlehnt und den (Ge-
OISICIN UTrc ihre angeblıchen Vorfahren, dıe 1Iıbarener und Moscher,
vermuittelt worden SC1 Dieses ehrwürdige er erlaubte C111Cc direkte Ver-

11 ZDMG 2() (1876) 79fi
a In der georgischen Zeıitschrift Mnat ob1 1929, eft 5/6 un!

Ich we1{(3 nıcht, ob der Auflage diese Theorie och aufrecht-
erhalten wIıird



Das er der georgischen Schrift 61

knüpfung der georgischen ultur MI1t der des Alten ÖOrıents, und fand
diese Theorie be1 manchen georgischen eie  en Glauben, die verme1nten,
sıch kühn ber Ce1inNn Jahrtausend hne C1NC Spur Vonl epigraphischen Zwischen-
gliedern hinwegsetzen können; vgl dıe Einleitung ZU amerikanısch-
sowjetischen Neudruck der Wardropschen Übersetzung des »Mannes
Tigerfell«t?.

DiIie nächstliegende Quelle ZUT Ableitung der georgischen Schrift 1ST VOT

Jahren durch die Entdeckung der Armazi-Inschriften!® erschlossen
worden Zunächst erlaubten SIC C1iNCc wichtige Feststellung
rab- und Ehreninschriften der Önıge und der höchsten Würdenträger
wird das Griechische griechischer und das Parthische1® aramäıscher
Schrift verwandt, aber nıcht die Landessprache Wıe sollte diese 'Tatsache
anders erklärt werden als dadurch da{fß Jh Chr eine georgische
Schrift gab

Nun behauptet ngoroqva?‘ dafß Mcxet a-Armazı mehrere I
schrıiften georgischer Sprache Tage gekommen 5!  } Von denen
zunächst 1Ur ZWe1 behandeln WO Da IET durchaus nıcht alle Ver-
öffentlichungen ber die Armazı-Inschriften zugänglich geworden sind
we1ß ich nıcht, Was das für Inschriften sind; jedenfalls erwähnt S1C

( ’eret elı weder SC1INCIN Bericht ber die Inschriftenfunde
Mecxet 318 och SC1INECIN Aufsatz, der siıch spezle. MI der rage der Ent-
stehung der georgischen Schrift dus der Armazischrift beschäftigt*?®
NngorogVvV findet auf dem en der 1940 gefundenen siılbernen Kanne,
die die griechische Inschrift ’EY  ® DAOLÄEUG A  &%  ÖNG EXKOLOXILY)V Bepocou-

Shot ha Rust hveli T’he Knight the Iıiger's SRın I ranslated by Marjory
SCOott Wardrop Supplemented an revised DYy rbelyanı an orda-
nashvılı New ork International Publıshers ne

15 Die letzte leicht zugängliche Zusammenfassung MI1IT Literaturangaben be1
chard Frye, Pahlavı Heterography AÄncıent Georg1a ? Archaeologıica
Orientalıa Ernst erzie (1952) 80— 10 Dazue Bemerkungen
be1 Altheim Stiehl Das Auftreten der Hunnen (1953) 5 /ft

16 Dafür, da{f 1er ranısch und nıcht e »Heterographie« für Georgisch VOI-

lıegt, treten auch Altheim- Stiehl — SA 60f£. CA1. EW konnten diese In
schriıiften VOIl Schreiber-Übersetzern auch georgisch yvorgelesen« werden, aber das
genugt nıcht für den egrı1ff der Heterographie.

17 K art ulı damc Ylebhis eglebı antıkurı aAnısda Bulletin de 1 Institut Marr 10
41 1—47)27

18 Epigraficeskıe NACNO: Merccheta drevne] stolıce Gruzu Vestnik Drevne])
Istorau (1948) 59— 71 Unerreichbar WTr IN1Ir Original-Veröffentlichung

Bulletin de L Institut Marr 13 (1942)
Armazskoe DIS TO0OLeEMAa proischozZdenya 27UZINSROZO alfavıta Epıigrafika

Vostoka (1948) 01 un! (1949) B7}
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TLTLAEN trägt“®, buchstabenähnliche Zeıichen, dıe als georgisch (oder
DIR hest und als Barcom So  S des K'arzam deutet. Ferner hat auf

dem Steıin, der dıe zweıte, och nıcht herausgegebene längere aramäısche
nschrift?2! tragt, eine 1gur entdeckt, dıie Ww1e die schräg untereinander g-.
stellten Buchstaben und aussıeht, azu auf dem rechten Rande ein

hne hıer auf seine ebenso kombinationsfreudige WIE anfechtbare
Deutung dieser Zeichen einzugehen, möchte ich 1Ur darauf hinweıisen, da{fß
dieser Stein mi1t dem berühmten Serapitis-Stein ZUr Einfassung
eines Grabes AdUus 1e]1 späterer Zeıt benutzt worden WAäT, da{fß also diese
vielleicht georgischen Zeichen Sar nıcht Aaus der Zeıt der Armazı-
Inschriften tTammen brauchen.

Eıine andere NSC.  1It hat Jünker“ als georgisch Anspruch g_
die punktierte Inschrift auf der Sıilberschale Vonl Bor122*.

Ich vermag allerdings e1m besten Wıllen 1n dem zweıten Buchstaben
(von lınks) nıcht ydıe geschlossene Gestalt dus ZWEeI1 Wg die dem UCUr1-0
zugrunde liegt« entdecken; ich sehe en eintfaches W das mıiıt seinen ZWel
Knicken dem der danebenstehenden Strichinschriuft gleicht
Ebensowenig annn ich finden, da{f3 das sıch »scharf VO unterscheidet«;
der und der letzte Buchstabe scheinen MIr aum verschieden. Rein
ach den Zeichen möchte iNnan eher mıiıt Amiranasvıliı?3 YON dhr lesen.
Als georgisch VECLINAS ich die Inschrift nıcht anzusehen.

Georgische Gelehrte führen och andere Argumented die dasVorhanden-
se1n einer Schrift, einer Schriftsprache, einer Literatur VOT der Christi-
anısıerung erweisen sollen.

Die alteste bekannte Inschriuft von Bolnisı (Abb 4)24 zeige eine Sıiıcher-
elt des eschmacks 1n der Form und der Anordnung der Buchstaben, die
1Ur durch eiNne ange epiıgraphische Iradıtion erklärlıch @1, Hıernach sollte
INnNan erwarten, da{fß spätere Inschriften och geschmackvoller ausgeführt
seien ; das 1St aber Sar nıcht der Fall Man kann also gerade umgekehrt
argumentieren: dıie besonders sorgfältige Ausführung (ın Relief, W.ds$S

spater SanzZ selten ist) welst auf eine besonders ehrfürchtige Behandlung
dieses ulturgutes.

Inschriıft Nr be1 Nyberg, Eranos 44 (1946) DA ach Ingoroqva steht
auf der Kanne och ine zweıte, bel Nyberg nıcht erwähnte griechische NSC.  ift,
die aber nicht mıitteilt.

271 Frye A, 90, Anm
DA AÄAnnuaire de L Institut de Philologie eit d’Hıstoire Orientales et Slaves

(1949) 13
292a Beste Abb be1i Brıyve A, a. 06

Vestmk Drevne) Istoru (1950) I O8 f. (mir nicht erreicl  ar) ach Frye
A, .

Zum 'Lext vgl TarchniS$vilıiı, Les recentes decouvertes epigraphiques el
litteraires Georgı1e Mus 63 (1950) 49—60
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Der Verfasser des Martyrıums der SußSanik o1bt sıch Adus als ıhren
Beıichtvater, den Priester Jakob 1)a das Jahr 474 als Todesjahr der eilıgen
feststeht, muüßte die Abfassung der Schrift 1Ns Jh zurückgehen S1ie wıird
enn auch als das alteste Denkmal der georgischen Literatur betrachtet.
Seine kunstvolle Prosa SetTze aber eine ange literarısche ' Iradıtion VOTAauUs.

Das me1ıint auch Peeters: yCe fuıt deja le naturel la sobriete

OCH| U EnOQUO„ UF ILC  RT
d’bIU( d <//N/ CC A ba'b5/] } N  il ROR

A, Z| DNAN G
e  VVANZS A/NÖ <  <H IL C\ err
QZ Z(  C A 6 an9L44

k4 bDas Alter der georgischen Schrift  63  2. Der Verfasser des Martyriums der hl. SuSanik gibt sich aus als ihren  Beichtvater, den Priester Jakob. Da das Jahr 474 als Todesjahr der Heiligen  feststeht, müßte die Abfassung der Schrift ins 5. Jh. zurückgehen. Sie wird  denn auch als das älteste Denkmal der georgischen Literatur betrachtet.  Seine kunstvolle Prosa setze aber eine lange literarische Tradition voraus.  Das meint auch P. Peeters: »Ce texte ... fuit dejä le naturel et la sobriete  FASC‘HIULAQUOÜHLSILE  d’b1IU-O.d  <  G Cd-CUlbh  'b]  A  OS  A  IRCIIRO  ...  N  @  SS  X  HG  A  ä  NS  %  ;  R 1L  d  \  1d-]  NE  S  Z  S  Z  <  C b  CF%  197  E  q  K C d-Cblbbl  IH  CO bb u  Abb. 4 Bauinschrift des Bischofs Davit‘ an der Sionskirche von Bolnisi  aus dem Ende des 5. Jh.  Nach G. N. Cubinaß8vili. Bolnisskij sion = Bulletin de l’Institut Marr 9 (1940) 96.  de l’expression avec un art, qui ne s’apprend que dans une &cole litteraire  en plein exercice«®?®, Für ihn ist aber diese Raffiniertheit des Stils nur eine  Bestätigung für seine aus historischen und überlieferungsgeschichtlichen  Gründen gewonnene Ansicht, daß es sich hier um ein Pseudepigraph aus  späterer Zeit handelt. Der Wortschatz des nur in einer Handschrift des  11.Jh. erhaltenen Denkmals ist zwar archaisch, ermöglicht jedoch keine  genaue Datierung.  3. Die von Leonti Mroveli, dem Verfasser des ersten Abschnittes der  georgischen Chronik, überlieferten Namen der georgischen Könige aus den  ersten nachchristlichen Jahrhunderten erweisen sich als historisch, je mehr  zeitgenössische Quellen bekannt werden, wie etwa die Armazi-Inschriften.  Sie müssen daher, direkt oder indirekt, einer schriftlichen Quelle entnommen  sein. Aber kann die letzte Quelle nicht eine Königsliste oder dergleichen  in aramäischer Schrift gewesen sein? Wenn z. B. der Pitiachsch Bepcovu«  25 AnBoll 53 (1933) 301.Das Alter der georgischen Schrift  63  2. Der Verfasser des Martyriums der hl. SuSanik gibt sich aus als ihren  Beichtvater, den Priester Jakob. Da das Jahr 474 als Todesjahr der Heiligen  feststeht, müßte die Abfassung der Schrift ins 5. Jh. zurückgehen. Sie wird  denn auch als das älteste Denkmal der georgischen Literatur betrachtet.  Seine kunstvolle Prosa setze aber eine lange literarische Tradition voraus.  Das meint auch P. Peeters: »Ce texte ... fuit dejä le naturel et la sobriete  FASC‘HIULAQUOÜHLSILE  d’b1IU-O.d  <  G Cd-CUlbh  'b]  A  OS  A  IRCIIRO  ...  N  @  SS  X  HG  A  ä  NS  %  ;  R 1L  d  \  1d-]  NE  S  Z  S  Z  <  C b  CF%  197  E  q  K C d-Cblbbl  IH  CO bb u  Abb. 4 Bauinschrift des Bischofs Davit‘ an der Sionskirche von Bolnisi  aus dem Ende des 5. Jh.  Nach G. N. Cubinaß8vili. Bolnisskij sion = Bulletin de l’Institut Marr 9 (1940) 96.  de l’expression avec un art, qui ne s’apprend que dans une &cole litteraire  en plein exercice«®?®, Für ihn ist aber diese Raffiniertheit des Stils nur eine  Bestätigung für seine aus historischen und überlieferungsgeschichtlichen  Gründen gewonnene Ansicht, daß es sich hier um ein Pseudepigraph aus  späterer Zeit handelt. Der Wortschatz des nur in einer Handschrift des  11.Jh. erhaltenen Denkmals ist zwar archaisch, ermöglicht jedoch keine  genaue Datierung.  3. Die von Leonti Mroveli, dem Verfasser des ersten Abschnittes der  georgischen Chronik, überlieferten Namen der georgischen Könige aus den  ersten nachchristlichen Jahrhunderten erweisen sich als historisch, je mehr  zeitgenössische Quellen bekannt werden, wie etwa die Armazi-Inschriften.  Sie müssen daher, direkt oder indirekt, einer schriftlichen Quelle entnommen  sein. Aber kann die letzte Quelle nicht eine Königsliste oder dergleichen  in aramäischer Schrift gewesen sein? Wenn z. B. der Pitiachsch Bepcovu«  25 AnBoll 53 (1933) 301.Abb auıinschrift des 1SCHOIS Davıt‘ der Sionskirche VOI Bolnisi
A4Uus dem Ende des

ach ubinaßvili Bolnissk1) S10N Bulletin de lI’Institut Marr (1940) 06

de l’expression aVEC art, qu1 s’apprend quc ans uUuNec ecole lıtteraire
plein EeXErC1CE«®>. Für ihn 1st aber diese Raffinijertheit des 1ls LUr eine

Bestätigung für seine AaUus historischen und überlieferungsgeschichtlichen
Gründen CWONNCHC Ansıcht, da{f3ß CS siıch 1er ein Pseudepigraph Adus

späterer Zeıt handelt. Der Wortschatz des 11UT einer Handschriuft des
11 Jh erhaltenen Denkmals 1st ZWAAaT archaisch, ermöglıcht jedoch keine
SCHAUC Datıierung.

DiIie Von Leonti Mrovelı, dem Verfasser des ersten Abschnittes der
georgischen Chronik, überlieferten Namen der georgischen Önıge AUSs den
ersten nachchristlichen Jahrhunderten erwelsen sıch als historisch, Je mehr
zeitgenössische Quellen bekannt werden, WIeE ETW die Armazi-Inschriften.
Sıe mussen daher, direkt der indiırekt, einer chrıiftlıchenQuelle NINOMME
sSe1InN. ber kann die letzte Quelle nıcht eine Königslıste oder dergleichen

aramäıscher Schrift SCWESCH se1in » Wenn D der Pitiachsch BeEocouiL&

2 5 52 (1935) 2301



Deeters

SYT. Bar-Sauma) 1n der Chronik als Barcom der Baracman erscheint,
könnte das auf eine Umsechrift von brsm(n) zurückgehen

VI

Nach armeniıscher ' Iradıtion hat bekanntlıiıch der Schöpfer der a_
menıschen Schrift, MaSstoc (Mesrop), auch die georgische und die albanısche
Schrift?® geschaffen. Ohne hier 1in eine quellenkritische Prüfung?” dieser
Nachricht einzutreten, wıll ich 11UT gewIlsse Übereinstimmungen den
Alphabeten berühren In beiden 1St der Buchstabe derselbe; sehr
äahnlıch sehen sıch die Zeichen für TS { nıiıcht vereinıgen
kann ich t( mi1t ArTInNenNn. (0> te Wenn INnan LU  - G- mit
oriech. DWOX vergleicht, £ällt CS schwer, zufällige Ähnlichkeit glauben.
Wıeder unterscheiden sıch die beiden ersten Zeichen überhaupt nıcht VOI-

einander®®; zweiten Zeichen 1St der Querstrich ach rechts VOCI-

schoben; das drıtte ist gegenüber dem griechischen 45° gedreht, wobei
der Kürzung für »Christus« das Kreuzeszeichen hereingespielt haben

mag*? Dai3 gerade diese und 1Ur diese Konsonantenzeichen den grie-
chischen gleich oder äahnlıch sind, 1St kein Zufall vielmehr rlaubt gerade ihre
Funktion Georgischen einen Schlufß auf die Entstehungszeıt des Alpha-
ets In echt georgischen Örtern sind die Aspıratae häufiger als dıe enTt-
sprechenden Glottokklusıive; namentlich das t( kommt 1n gebräuchlichen
Suffixen VOT. In Lehnwörtern AUus dem Griechischen geben sie

2 6 Das be1 JensC Iie Schrıft 2123 abgebi  ete phabe 1St 1ne Art armeniıischer
Geheimschrift ber be1 dem VON Abuladze entdeckten phabe handelt esS
sich ohl wirkliıch die chrıft der Albaner, vgl Dumezıl, ournal Asıatique 232,
125ff. Da mMI1r die Originalveröffentlichung VO  - Sanidze 1mM Bulletin de ’ In-
st1tut Marr (1938) unerreichbar ge  en ist, kann ich nıcht darüber urteılen,
ob die VOIl Akınean, Handes Amsorya (1948) 225 ff. geäußerten Zweifel
begründet Sind (schon die nzahl der Zeichen spricht die Annahme einer
weıiteren armenıschen Geheimschrift) Vor em aber müuüßte untersucht werden,
W1Ee sich diese Zeichen denen der tatsächlich albanıschen Inschrift auf dem
Leuchter VO:  ; Miıngecaur TatRıe soob$Scenya.. . Instıtuta Istoru Material’ no7
Kul tury 46 11952] 93) verhalten. [Währen: der rucklegung habe ich den Aufsatz
VO  ; anidze kennen gelernt. Ich CS für sicher, das 1n der. Hs
des 15 Jhs abgebildete phabe wirklıch das der Albaner sSe1In soll; jedoch
scheinen nıcht L1LUTr die Lautwerte und die Reihenfolge der Buchstaben schwer in
Unordnung geraten, sondern auch die Zeichenformen stark entstellt sein ; denn
CS finden sıich kaum Zeıchen, die mMIit denen auf dem Leuchter Von Mingılano
übereinstimmen. ]

72 Hiıerzu ware VOTLT allem ine Auseinandersetzung mMi1t DzZavazxıSvılı, Dzwvelı
SOMXUT1 $a1sStor10 mc erloba (Tıflıs vonnoten, WOTr1In die Glaubwürdigkeıit der
armenıschen Quellen allzu skeptisc. beurteilt wird.

Gegen Junker, Caucasıca Z 30) ist das georgische Zeichen 1n seinem ertel.
gerade ein durchstrichener Kreıis.

Vgl urslav. Yr bsSt® » Kreuz« aus Chrıistus.



Das er der georgischen chr1: 65

wieder?® dagegen siınd SIC alten (d mittel)ıranıschen Lehnwörtern
SanzZ selten, da etwa bıs ZU dıe persischen stimmlosen Verschluß-
laute und Affrıkatae als Glottokklusive DERC spater, also den eIisten
neupersischen Fremdwörtern, als erscheinen In alten Lehnwörtern
kommt manchmal für 1iTran vor >1 überhaupt nıcht, 1Ur R'udz
»Hut« < osset xud (im tgeorgischen selten und Jung), 1ST 1Tan

Da Gegensatz diesen dreien dıe eNnrza der georgischen uch-
staben eın erkennbares Vorbild Griechischen hat, wırd INa für SIC

anderen Ursprung suchen; und hier lıegt natürliıch C11Cc Form der
Armazı-Schriuft nächsten?? S1e bot keine Vorbilder für die georgischen

ebensowen1g übrigens für das gleichfalls deutliıch Adus dem Grie-
chischen stammende 033 hne S1IC annn aber das Georgische nıcht
korrekt geschrieben werden, WC: inan auch nıcht PT1011 Abrede tellen
wird da{f3 Versuche, das Georgische Armazı-Zeichen schreıben,
OTausSSCcgaNSCH SC1NHN können Zwel dieser Buchstaben finden sıch gleicher
oder äahnliıcher Gestalt auch Armenischen Es hat also den Anscheın,
daß für beide Sprachen verschiedene, WC auch vielleicht verwandte
Fremdschriften ECINCINSAM daus dem griechischen Alphabet
und ach i1hm Nationalschriften umstilısıert wurden ber Was für C1UC
Institution ann CS SCWESCH SC1IMN, die diese beiden polıtisc. ständig rıvalı-
s1ierenden Öölker CINCINSAMECN kulturellen 'Tat einigte ? Eınzıg
und alleın die christliche Miıssıon oder die schon konstitulerte christliche
Kirche, wobel die orgänge einzelnen wesentliıch komplıizierter
SCWESCH SC1H5 stärkerer Beteiligung VvVonl geborenen Georgliern,
als die armeniısche TIradıition wahrhaben ll

Diese Folgerungen können natürliıch durch CINZISCH und widerlegt
werden Dokument AUus dem Jh oder früher eindeutig georgischer
Schrift ber solange olches fehlt, wird 111411l die Entstehung der
Te1 kaukasıschen Schriften ebenso WIC dıe der gotischen und spater der
altbulgarıschen Schrift auf dıie Befolgung des Gebotes zurückführen,
en Völkern das Evangelıum predigen

Vgl Trubetzkoy, Gilotta 25 (1936) 252 Das griech. spırantischer
Aussprache erscheint erst sehr viel 1ı Lehnwörtern und IT’ranskrıptionen.
ber die Aussprache VO  - un! ält sich AdUus dem Georgischen nıchts folgern,
da kein un! keıin hat; kann Lautersatz vorliegen, WIC och jedes
fremde Georgischen erg1bt

31 p ardva) yverkaufen« sogd f'rasan; AYSAOUNST yPfau« 1ra frasmar)
39 Vielleicht 4aus Form, die WIT och gar nıicht kennen; das würde erklären,

die Ableıtung der eisten georgischen uchstaben AUS den Zeichen der
Armazı-Schrift durchaus nıiıcht eindeuti1ig gelingt; vgl den Anm 19 genannten
Aufsatz

IC sondern e1in einfacher Kreis auf dem Reliquiar VO  3 D  ZVAarIlsı;
vgl Georgica 2/3 London aie gegenüber 50 og würde I119  -
auch für das C111 griech Vorbild rwarten, aber Oorm liegt VO doch
recht WEeIT ab



Christlicher Orient un mittelalterlichesen
Verbindungslinien und Forschungsauigaben

VO:  j

Georg chreıber

(Fortsetzung®**)

Dıe Wallfahrt
Im allgemeiınen 1st der Osten, vorab M1t Ephesus, Jerusalem, Bethlehem,

mit dem Sina1 und zahlreichen anderen Kultstätten Ziel der abendlän-
dischen Fernwallfahrt, die etark als Sühnefahrt begriffen werden muf138?®.
agen ber das ununterbrochene Reich des abessinischen Priesterkönigs
Johannes und Überlieferungen ber indısche "Thomaschristen ein
übriges, die Volksphantasıe ANZUICSCNH. ber 6S ergeben sich darüber
hınaus denkwürdige Zwischenstationen und Wechselbeziehungen. uch
der (Osten verspurte die Anziehungskraft des estens 1n der Organıisatıon
des Mönchtums, iın Kollekten, in der Verteidigung der Bilderverehrung,
1n seinen berühmten Kultstätten®®2. Der ONC. Gregor Dekapolites aus

Irenopolıs in der isaurischen Dekapolıis durchwanderte 1n der ersten Hälfte
des Jahrhunderts ÖOrient und Okzıdent als Pılger (Syrakus, Thessalonich,
Rom), annn 1n yZzanz dıe Pilgerverehrung verteidigen®®, Der
griechische Mönchsreformer Christodulus betrat dıe Kulturbrücke des
byzantinischen Unteritalıen. Er kam 1043 ach Rom; se1n Besuch galt
auch Meonte Cass1no, Ort das abendländische Mönchtum studieren.

55a Hortsetzung des Aufsatzes 28 (1954) 06—11
Ludovic Lalanne, Des pelerinages terre saınte aUan les Cro1sades. Biblio-

theque de L’ecole des chartes 2 (1845—1846) bietet ine Liste der Jerusalem-
fahrer VO: christlıchen Altertum bıs AB Ausgang des 11 ahrhunderts Eın-
gehender Anton Baumstark, AÄAbendländısche Paldästınapıilger des ersien Fahr-
ausends Un ıhre Berichte KöÖöln für das spätere iıttelalter sıiehe ONTIC
und Meisner, Deutsche Pılgerreisen 5 vgl ferner Georg chreıber, Wall-

und OLRSLIUM ın Greschichte UN Leben Forschungen ZUr Ikskunde, heraus-
gegeben VO  3 Schreıiber, 16—17 (Düsseldorf 1m Ortsverzeichnis des
Registers; ders., Gemeinschaften des Muıttelalters 24f1.3 Merk, Heldenepos 168{.;
KÖötting, Peregrinatio Religiosa SOf. So ergeben sıch manche Ergänzungen
dem immerhın inhaltreichen Pelerinages be1 Gabrol-Leclercq, Dictionnaire
d’archeologıe chretienne et de lıturgıe 14,;, S17

89a F Dölger, Europas Grestaltung ım Spzegel der fränkisch-byzantinischen Aus-
einandersetzung des ahrhunderts Der Vertrag VOIl er eipz1g
A0 RET

Graf, Gregor Dekapolıtes 1 I1AK 4, 672



Christlicher Orient und mittelalterliches Abendland

Er wurde schließlich der Begründer des Patmos-Inselklosters . Noch
1505; 1n einem etzten Ausklang, erfolgt ein griechischer Bischof{fs-

besuch 1n Uuny, das einst seine Mönche ZUuU Bosporus entsandt hatte?®
So zieht sıch ein einheitlicher Rhythmus VON der Westküste Galizıens
MI Santiıago ber die Apenninenhalbinsel bıs hın den Jordan und
den Nıl Da hören WITr weıter ber Pilgerreisen, die Ausgang des ttel-
alters Spanıen aufsuchen, etwa daß der französısche Marschall Boucicaut
ges VOI1 englischen König Eduard 111 (gest für sıch und
für zwoölf Rıtter einen Geleitbrief ach Santlago erhält, siıch dann 1354
ZAE eilıgen and einzuschiıffen ®3. So hat Önı1g Ferdinand Von Aragon
einem äthiopischen Kleriker, dessen schwarze Hautfarbe ausdrücklich
erwähnt wiırd, einen Geleitbrief für seine Wallfahrt ach Compostela
ausgestellt?*. Derselbe onarch befiehlt 1n einem Schreiben seinen
Sohn (Valencıa, Februar denselben a Brente, PICVET' de
les Indies de Presta Johan«, also Adus dem Lande des sagenhaften Priesters
Johannes für dıe Rückreise vVvVonl Compostela ber S1izılıen seinem Schutz?®
Noch fehlt einer umfassenden Wallfahrtsliste der der Levante eNnTt-
stammenden Pılger.

Wiıe vielseitig diese Verschränkungen } zelgt die Ankunft des
Basılı1aners Makarıos, Erzbischofs Von Antiochijen (gest 1n St Bavo
in Gent, der als Pılger mit rel Gefährten (Gruppenwanderung) dort
eintraft?”. Bewegter och g1ibt sıch das Leben des Simeon VON 'ITrier
(gest Er 1St 1in Syrakus als So  5 des Griechen Antonius geboren.
Seine Ausbildung empfängt in yzanz Sıeben Jahre wirkt als Pılger-
führer 1n Jerusalem, sıch annn einem Einsiedler Jordan
begeben In einem 7Zönobium 1n Bethlehem ZU Dıakon geweıht, OC
ıhn der Sınal, 1n einem dortigen Kloster eben, ann eine Ein-
siedele1 Roten Meer beziehen. ber iıhm wiıird ein SanzZ An-
trieb. Er wird Von dem Siınaikloster erzog Rıichard Il Von der Nor-
mandıe gesandt, VOn Ort Almosen holen In der 1at geht MI1t
den Abten Rıchard Von St Vannes und Eberwin von St Martın in 'ITrTier
ber Rom ach der Normannen-Residenz Rouen. begeistert ein
griechischer Mönch Kosmas. och der Weg führt ıhn ZU Osten zurück,

Revue de ”’Oriıient Chreti:en (1900) 215—246, bes ZA1; Laurent,;
Chrıstodulos "nAK

U © hreıber, Gemeinschaften des Mıttelalters 6, Anm
elavılle de oulx, La France Orıent IV sıecle (Parıs 162

Jeanne Vielliard, Pöelerins d’Espagne Ia fin du N age. Ce que«e LLOUS

apprennent les sauf-conduits delıvres pelerins Par le chancellerıe des 'O1S
d’Aragon 1379 et 12722 omenatge Anton1ı Rubiö Lluch, Miscellänıa
d’estudis literarıs histörics lingüistics (Barcelona 774 und Appendice o Ö,

290{f.
Vgl dazu chard Hennig, Terrae ıncognıtae Leiden *1950) 438—460

96 Vielliard 774 un! Appendice Il. F 291
077 Laurent, Makarıus BK 6, 812; Georg chreıber, Geschichts-

denken ım en Miıttelalter rch Kulturgesch 2 (1944) 75—117, bes O1ff.;
de Moreau, Hıstoire de l’eglıse Belgique 11 ruxelles ?1945) 207 Ü
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da (wohl den Erzbischof OppO Von 'ITrtıer ach Jerusalem be-
gleıtet Nach Art anderer Palästinafahrer, die als Reklusen eben, läfßt
sıch 1n einer der orta Nıgra 1n 'TITrier einmauern?®?.

Immer wıieder verknüpiften die der Wallfahrt

Kosmas und Damıan

Von außerordentlicher Bedeutung, nıcht bloß hagiographisch, sondern
auch volksrelig1ös und sozlalständısch, wurden Kosmas und Damıan, die
eilıgen Martyrer und Patrone der Ärzte, ebenso der Apotheker und der
medizinischen Fakultäten Wenn auch echte geschichtliıche Nachrichten
nıcht vorhanden sind, 1St angesichts der zahlreichen handschriftlichen
Überlieferungen ihrer Exıstenz nıcht zweiıfeln®??. Ihre kultische Ver-
ehrung, die bereıts Jahrhundert nachweıisbar ist, vollzog sıch 1mM
Osten 1n mehreren Residenzen 1n Pamphrylıen, 1n ‚yrus, in Konstantinopel.
Kom mMı1t der Adus einem antıken Tempel umgeschaffenen Kırche Kosmas und
Damıan auf dem Forum ein damals ungewöhnliches Verfahren, das den
Respekt VOT den Dioskuren ekunde wurde ZU weıiteren Brückenkopf.

Was hatten diese Martyrer dem Abendland geben ? Nun, sS1e eNnTt-
wickelten 1in der Devotion den arztlıchen Berufsgedanken. Miıt ihnen VCOI-

ang iNnan Mittelalter den peritus arte100 Wertvolle un persönlich
erworbene Kenntnisse soll also der Arzt aufweisen. Damıt erfolgt eine
Korrektur 1n der Haltung des späteren medium aCVUNM, das, ohne dıe
Qualität vorzuziehen, die heimatgebundene Art des ÄArztes verlangt Damals
hat die adt üunster CS abgelehnt, auswärtige Ärzte wıirken lassen,
dıie äufig auf dıe Wanderschaft gingen Dazu traten Bruchärzte auf Jahr-
märkten auf. Selbst Paracelsus mußte als Fremder 1528 4ase verlassen1%1.

Der Arztberuf sollte 1U  - aber, WCLil sıch das Vorbild Von Kosmas und
Damıan auswirkte, nıcht blo{f3 Urc. Kenntnisse, sondern auch durch eine
relig1öse Motivierung gestuützt se1nN. eın Wırken sollte als eine Dienst-

Bigelmair, Sımeon UÜ“on I'rıer WK 9, 568; Ergänzungen be1i
chreib Geschichtsdenken O51f. Wılhelm Watt enb ach Deutschlands Geschichts-

uellen ım Miıttelalter Deutsche Kaiserzeıt, herausgegeben VO:  D Robert Holtz-
INanil, L, (Berlın 1 738:: er,; DIes Mazgıster Fohannes '“WoN

Frankfurt Beschreibung seiner Palästinafahrt miıt dem Pfalzgrafen Ludwig TIT 426127
Das Heıilige Lan S6 (1954) b

Joh Peter Kiırsch, Kosmas UN Damıan ""hK O, 21813 Karl Künstle,
Ikonographi der Heılıgen (Freiburg Br 390%.; Braun; Tracht 439{f£. ;
Günter, Legende 2342 1m Register.

100 Dazu chreıber, Gemeinschaften des Mıttelalters 40 51 Wır folgen 1er
und anderen Stellen einem Manuskriıpt, das ich och nıcht veröfl'ent_l_ichen
konnte Es Wr der Inhalt eines Vortrags, den ich VOT einer größeren Arzte-
versammlung 1n der 0SMAas- und Damilanstadt (Essen-Ruhr) hıelt Vorläufige
Hınweise be1 Georg chreıber; Mıiıtleıd, Medızın und Ärztetum ın chrıstlıchem
Anstıeg TC un! Leben, Bıstumsblatt Muüuünster, Nr 13 (1953)

101 Lothar Schreyer, I heophrastus Paracelsus. Der gefangene anz (Freiburg
4 12



Christlicher Orient und mittelalterliches Abendland

leistung Gott und dıe Gemeinschaft, also als en bewußtes Kultur-
schafifen erfolgen, be1 dem dıe Gnade des Herrn miıtwirkt. Deshalb lehnt
die Legende, die siıch beiden Dioskuren wıdmet, die Honorierung des
ÄArztes ab Genießt dieser doch, WwWIe angedeutet, ein Charısma. Darum
mMuß auch unentgeltlich heilen Die Legende hat diesen Gedanken der
Gratisbehandlung scharf herausgearbeıitet, da S1e durch Kosmas den Damıan
tadelt, daß Von einer Wıtwe Onorar annımmt. Diese relıg1öse Berufs-
auffassung wırd 1n der Überlieferung durch den 1NWe1ls gestützt, daß
€e1' Heıilbringer mM1t dem Kreuzzeichen heilen. ber die Attrıbute der
deutschen Ikonographie sind ber den relıg1ösen Bereich hinaus-
greifend emerkenswert realıstisch gehalten. Man zeigt nämlıch neben
anderen mehr martyriumshaften Abzeichen (Schwert, alme, el bereits
auf dem Deckel des Theophano-Evangelıars der Essener
Münsterkirche eine Büchse un! eine Flasche, WOZUu oft och arztlıches
Gerät trıtt ber diese Symbole we1l3 Braun bemerken: y»Die
Attrıbute tTammen Adus dem Osten; s1e sich schon früh eingebürgert
hatten und VOL S1e mıiıt dem Kult der beiden eilıgen 1n den Westen
kamen1%2 « och bedarf dieser östliıch-westliche Wanderweg och der
näheren Verarbeitung. Die Flasche 11l übrigens als arnglas angesehen
werden, in Hınsıcht auf dıe orjentalısche und mittelalterliche Harn-
diagnose!®®, Die Büchse 1sSt als Salbentopf deuten, dem oft ein Salben-
spatel beigegeben ist. An Stelle einer Büchse zeigt Kosmas 1n Kauf beuren
in der arztfreundliıchen Stadtpfarrkirche (Spätzeıit des Jahrhunderts)
einen miıt Schubläden versehenen Arzneıbehälter, also eine Hausapotheke*®*,
die in der Geschichte des pothekerwesens vermerkt se1in wıill10>.

Die beiden östlıchen Mediziner wirken erzieherisch auf das westliche
Miıttelmeer un darüber hinaus. Man wußte Ort Alexandrıen,
Antiochien, en als Hochsıtze arztlıcher Kultur Man erkannte dıe
Überlegenheit des Ostens?1% Der Archiater-Leibarzt Revalıs Mero-
wingerhof des Jahrhunderts nımmt seine Öperationen VOTI, WwIe er
S1e in Konstantiınopel kennengelernt hatte107 Hs wird überdies Von der

I4 ArLegende berichtet, da{f}ß diese mediziıniıschen Dioskuren einem reichen
Geschlecht und VOINl einem adlıgen Stamme« waren?!®%®. Dieses ar1sto-

102 Tracht 441
103 Dıepgen, Geschichte der Medıizın E, 30) 24 871. eıtere Verweise 1mM Ke-

gister 251
104 Braun, Iracht 441
105 chreıber, Gemeinschaften des Mittelalters ım Regıister.
106 Buckler, Anna OMNENGa 547 1im Register Medicıne ; Dıepgen,

Geschichte der Medızın 1 61f.
107 ermann Peters, Der Ärzt UN dıe EeEULRUNS ın der deutschen Vergangenheıt
Monographien ZUT deutschen Kulturgeschichte, herausgegeben VO:  3 Georg

Steinhausen, (Leipzıig
108 Für die Fassung der 1in der mittelalterliıchen Legende wurzelnden barocken

Darstellung siehe Caspar Erhard, TO, Hauß-Legende der Heılıgen (Augsburg
ZU. DU September.
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kratische Element erleichterte gew1ß die Zugänge ZUT muittelalterlichen
Gesellschaft. Die Legende stellt ebenfalls iıhr Können heraus, WEeNN sSEe1
bemerkt, da{fß diese beiden Ärzte einen y»lebhaften und scharfsinnıgen
Verstand aufwiesen«, und da{3 s1e tauglıc »ZUu den feinen üunsten
und Wıssenschaften «19 Im besonderen wıird ausdrücklich darauf hın-
gewlesen, daß S1Ee ye1INe solche Vollkommenheıit 1n Erkenntnis der Natur
und Artzeney-Kunst« aufwıiesen, dafß S1e Ansehen 1 SaNZCH and e-
warben110. Damıt wird eiIn großer Heilmittelschatz berührt, der ja der
Medizın AssyrIiens, Babyloniens und Ägyptens zukam. Die den Ärzten
innewohnende Heılıgkeıit, dıe durch die Abstammung dus einer christlichen
Famiıulıie und später durch das Martyrıum betont wurde, gab ihnen ach
den nämlichen Berichten eine besondere Kraft, Wunderwerke wirken.
So wird Von vornhereıin en christliıches Gegengewicht, ja ein Übergewicht

sarazenıschen Ärzten geschaffen, die Hofe Friedrichs ILl und darüber
hiınaus eine besondere Geltung hatten

Die Überlieferung teilt auch die Art der Behandlung miıt Die Ärzte
beginnen mMi1t einem Gebet Begreiflıch. Wırd doch selbst och 1in der
mittelalterlichen Legende der Dämon, also der unreine Geist, als Grund
der ankheıt angesprochen. Man ehme 1Ur die Legende des Einsiedlers
Guarinus (11 Jahrhundert) Montserrat, der die Tochter des Mark-
grafen VOIl Barcelona VOoNn der Besessenheit erlöst111 Man erinnere sıch
ebenfalls die immer wieder lıterarısch vorgetiragenen un 1n Exorzismen
respektierten Anschauungen des Mittelalters, denen die dämonologischen
' Iradıtionen der Klöster des ÖOrients (Johannes Cass1anus, aägyptischer Abt
Serenus, Augustinus, Isıdor Von Sevilla) eine Stütze boten112

och soll INnan die Bedeutung der lıterarıschen Auslassungen, dıe sıch
der mittelalterlichen Dämonenlehre 1n Ost und West zuwenden, nıcht
überschätzen, soviel S1e Aufmerksamkeit verdienen und sovıel auch
och ber Adolph Franz und andere Autoren hiınaus geklärt werden muß
Die Zahl olcher Belegstellen MNag sıch och vermehren. (GJanz gleich,
jedenfalls hat dıe medizinısche Praxıs des griechischen Mittelalters,
Was bıslang weniger beachtet wurde, siıch weiıtgehend Von olchen Vor-
stellungen gelöst.

Man ehme NUur das bedeutende Typıkon des Johannes 1 KOomnenos
(1118—1143), das sıch mıiıt der Errichtung des Hospitals des Pantokrator,

Ebd
110 Ebd
a Zimmermann, Kalendarıum Benedictinum D 350; Georg chreıber,

Der Montserrat ım deutschen Erinnerungsbild DE In der Cyriakuslegende rfolgt
zweımal die Heılung eines Mädchens, das VO:  e einem Dämon besessen 1st üunter,
Legende 76 Dort weılitere Beıispiele.

112 Adolph FTanz; Dıe hırchlıchen Benediktionen ım Mıttelalter (Freiburg
Br 518ff.; Rudolf Hındringer, Ddmon 1 IRK 3, I3 /E:; Diepgen,;

Geschichte der Medizın i 350 1 Register.
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des bevorzugten kaiserlichen Hausklosters 1n Byzanz, beschäfti 113 Dieses
Spital Wr Zubehör eines Mönchskonvents, aber nırgendwo findet siıch 1N
der eindringlıch geschilderten Organısatiıon irgendwelche Einmengung und
Einströmung, dıie der Dämonenglauben heraufgeführt hätte Vielmehr
wiıird dieses Hospital 1n em beherrscht VON der Vorstellung, daß ett-
lägerige Kranke mi1t der Ärzte und ihrer Vorschriften SCNCSCH können.
In dieser Rıchtung bewegt sıch dıe klare; zweckhafte und zugle1ic vorbiıld-
lıche Gliederung dieses Krankenhauses, die siıch 1n Sektionen aufteilt.
Diese Abteıiılungen beschäftigen sıch mit Wundkrankheıten, mM1t Knochen-
brüchen, mıiıt Augenkranken, Darmkranken KEıine eigene Station 1St dUusSs-

gerechnet 1in einem Spital, das einem Männerkloster zugehört, also soz1al-
karıtatıv großzüglg und freiheıtlıch, den Frauen mMI1t Betten VorbpDeNnalten.
Man we1ß überdies Reservebetten, i1an erwähnt den Reinigungstrank
und die Abführmittel Das arztlıche Personal 1sSt zahlreich. Dazu treten
die Krankenpfleger ebenfalls überzählıge Pfleger und Diener. Das Er-
staunlıche 1st überdies, dafß der Frauenabteilung eben Ärzten eine
Ärztin beigegeben 1St, WOZU beständige und überzählige und Diene-
rinnen tretien Ebenfalls wird dıe Besoldung für die Ärzte angegeben, auch
für die Ärztin. Das Ärztepersonal ann miıt Beförderung rechnen. Zu den
Chefärzten tireten die Oberärzte. Außerordentlich 111 vermerkt se1n die
östlıche Wertschätzung der ırurgen. Hıer hat sich bereıits, WI1IEe WIr
ergänzend unNnseren früheren Darlegungen bemerken, die Auswirkung
des Kultes Von Kosmas und Damıan geltend gemacht Dazu we1(3 dieses
ospıta den Bruchschneider, auch ein Ambulatorium. Den Ärzten
dieses Ambulatoriums S1Ind Assıstenten beigegeben. Wır haben diese
Organısatıon anderer Stelle eingehend behandelt, auch den Begriff der
»gebührenden Sorgfalt«, dıe Von den Ärzten verlangt wıird1i14

och kehren WITr unseren Ausgangspunkten, Kosmas un Damıan
zurück. DiIe Legende läßt bereıts realıstische Begebenheıten un Heıilmittel
anklıngen, aber ebenfalls macht sıch die andere Vorstellung bemerkbar, da
diese beiden Mediziner quası1-priesterliche Funktionen erfüllen. Wiırd doch
darauf hingewılesen, da{fi S1e einen nte den Charısmen haben, die
gerade 1n der Geschichte der Urkirche egegnen**,

113 Franz Dölger,'Regesten der Kaıserurkunden des oströmıschen Reıiches Corpus
der griechischen Tkunden des Miıttelalters und der LECUCTICIL eıit egesten,
Abt @ ünchen 60, Nr 1311 Das nıicht ganz erhaltene I’ypıkon
be1 Dmitrievsk1), Opısanıe lıturgıiceskıch rukopise) chrama$Clıichs)a bibliotekach
pravoslavunago VOosStORAa. 1a T’ypıka 1CV

114 Georg hreıber, Byzantınısches und abendländısches OSDLLA ByzZ
1943), 116—149 Bedeutend erweitert be1 derS..; Gemeinschaften des Miıttelalters
3—80; zustimmend Dıepgen, Geschichte der Medızın E 172 198 252 1€e.
och Tanz Meffert, Carıtas und Krankenwesen ıs U Ausgang des Mıttelalters
(Freiburg 1: Br Z gleich Harnack darauf hingewlesen Ist,

ine grundsätzliche Opposiıtion der großen Kıirchenväter die Medizın
nıcht bestand

115 KONF; Charısmen A Z 8281{7.
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Es 1ST C1NC selbstverständlıche Folgerung, dafß das Moment der Uneigen-
nützigkeıt für diese Ärzte stärkstens betont wiıird Wds scharfen
Gegensatz ZUT babylonıschen Gesetzgebung des Ön1gs Hammurabıi und
ZUT antıken Honorarauffassung trıtt:16 Sınd S1IC doch ausgezeichnet durch
übernatürliche Gnadengaben Handeln S1C doch ach dem Vorbild Christ1
Näherhin weiß dıe Legende berichten, da{fß Damıan für SCINEC arztlıche
Bemühung Cin Entgelt be1 kranken Frau ahm Merkte doch

diese Patiıentin ungehalten Wal, weıl S1C nıcht bezahlen durfte Kosmas
1ST StrenNgerer Auffassung Er verlangt, daß dieses ONOrar zurückgegeben
wird, Was auch geschieht**”. So rücken el dıe Gliederkette der
Anargyrol, der unentgeltlich heilenden Ärzte, deren Kult Zu eıl auf
Suüdıtalıen übergre1ift*!®,

Die Entwicklung des ultes der Dioskuren 1ST für den vorderen Orient
CIN1ISCI Hınsıcht schon verfolgt worden Anderes bleibt och nach-

Es 1ST auch dıe rage, 1iNWIEWEIT die abendländische Invasıon
Kreuzzugszeıtalter den Kult verstärkte, 1n WIEWEIT auch dıe Jerusalem

gegründeten abendländiıschen Spitäler diese Verehrung auf sıch wirken
ließen

DIe Stationen dieser evotion endian IL1LUSSCH allerdings och
weıithıin untersucht werden Fuür Rom SINd dıe Päpste Symmachus (498 14),
elix (526 550) als Förderer der Verehrung nachweisbar ult-
dynamısch War 6S Von Bedeutung, da{f3ß die beiden levantınıschen Heılıgen

den Kanon der römiıschen Messe wohl bereıts Jahrhundert auf-
wurden, gewiß GE außerordentliche Vorzugsstellung*?

Die Renaissance, dıie den Naturwissenschaften und der Medizın
stärker zugewandt IST, legte besonderen Wert darauf. dıie beiden heılıgen
Brüder herauszustellen Florenz, S1C Hausheıilıge und Namensgeber
Vorname) der Medicı aICH, schafft besonderen inhaltreiche, form-
vollendete, farbıgglühende Bılder der Hochkunst 'Iranszendentales trıtt
uUuNSCZWUNSCH Lebenswirklichen Engel un  en diese beiden
Ärzte zuweılen Operationstisch Die Zahl der Attrıbute mehrt siıch
KOosmas wirkt SC1INCIN Überrock als C1inNn angesehener Gelehrter er
g1ibt siıch Damıan MI1TL Fılzhut, SC1INCIIH kürzeren Mantel MTL SCINECI

arzneigefüllten Umhängetasche dem Salbenspatel Damıan hält sich
als Assıstent mehr der Bereıitschaft, während Kosmas MIT der über-
legenen Harndıagnose und mMIit dem Rezept der and den eigentlich
dirıgierenden Ärzt darstellt

116 Dıepgen, Geschichte der Mediızın 59 150 152f und egıister 251
117 1e. anderer chreiber, Gemeinschaften des Miıttelalters 56f
118 indringlic. Kötting, Peregrinatıo Relıgi0sa 455 Register MI1tTt zahlreichen

Verweıisen Motive und irakel be1 unter, Legende 23423
119 Jungmann, Miıssarum Sollemmna 71A Siehe ferner Carl Russmann,

Te Heılıgen des Meßopferkanons "LTheol -prakt Quartalschrift 101 (1953) 1—15
101— 113 chre1ıber, Gemeinschaften des Miıttelalters Kegister 458 Zur
Kıiırche Cosmas Damı1ano Kom Leo Bruhns, De Kunst der
Rom VWıen 168f
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Die mittelalterliche Verehrung, die och nırgendwo eindringlicher
herausgestellt Ist, ze1igt eine geradezu überwältigende ülle Von Kultstätten.
Vor allem 111 der Raum der Hanse erwähnt sSe1In. Dort fanden sıch mit
starker Verkehrswirtschaft, mi1t ausgesprochener Bevölkerungsdichte, mıiıt
immer wieder eintretenden Epidemien, darüber hinaus mıiıt beachtlichen
Hospitälern alle Voraussetzungen e1n, sıch dieser beiden Helfer und Sym-bole erinnern. Es wıird Zeıt, da{is sıch dıe hansısche Geschichtsforschungdieser Devotion stärker zuwendet. Wır geben hiıer DUr Hınweise,

Vorbehalt späaterer Ausführungen.
Man weıß, daß sıch dıe Hanse organısatorisch iın Quartiere aufteıilte.

So wußte die Quartierstadt Lübeck, dıe Vormacht der Ustsee, die
Verehrung dieser orientalischen Ärzte. Ebenso aber auch jene Hansestädte,
WwIe Rostock, Greifswald, Hamburg, Flensburg, dıe 1ın der Nachbarschaft
lagen. Eın besonders gepflegtes Kultzentrum Wr dıie Hansestadt Bremen,
die gleich Aachen, Lıiesborn und dem Georgenkloster 1n Venedigdie vielverehrten Relıquien dieser Heilbringer verwahrte, die ach der
Reformation ach ünchen übergeführt wurden!?0. der Nordsee wollen
Emden und Leer erwähnt sSe1IN. Ebenfalls 1sSt die Quartierstadt öln mıiıt
den westfälischen Städten üUunster und Soest erinnern. Die Quartier-
stadt Braunschweig kannte den ult der heilıgen Ärzte 1M nachbarlichen
Hıldesheim und Goslar Im gleichen usammenhang 1sSt die Quartierstadt
und das Hansekontor 1n Brügge NCHNCNH, 1n St Jakob der große
Renaissancealtar Von Blondeel erwähnen 1st. Aachen schuf eın
Verbindungsglied den Nıederlanden. Überhaupt Wr das nıeder-
rheinische Gebilet beachtlich Von der Verehrung er Die Pfarrkirchen
Von Glesch (Dekanat Bergheim), Holzweiler (Dekanat Erkelenz), Paulheim
(Dekanat Lövenich), Weliıler (Dekanat Övenich), 'Lıtz (Dekanat Jülıch)
wollen erwähnt se1InN. Für die preußischen Städte 1St Danziıg und für dıe
lıyländischen Städte dıe Quartierstadt Rıga NCNNCN., Daneben siınd
den 164 Städten, die sıch ZUTr Hanse zählten, och andere Stätten der
evotion einzubezıiehen.

Besonders aber 111 das Kanonissenstift Essen erwähnt se1n, das 8772
Von Bıschof Altfrıd von Hıldesheim als Doppelstit für Kanonissen
gegründet wurde. Es wurden OTrt 1Ur Hochadelıge aufgenommen (das
gräfliche apıtel). Dort wurden die beiden Ärzte mit ihren Relıquien,
aber auch ihrer edelbürtigen Abstammung besonders SCIN wıill-
kommen geheißen*?!, Es mu{fß dieser Stelle einmal bemerkt werden,
da{fß 6S überrascht, da{fß die Kosmas- und Damıian-Verehrung in Buch-
bergers Enzyklopädıe nıcht erwähnt 1st Überhaupt hat das Werk den
großen Nachteıl, da{3 Klosterpatrone und Kirchenpatrone aum ennt.

120 5amson, Kırchenpatrone 170; Kerler, Patronate 9.; Hugo Schnell,;
Der bazerıische Barock München 1470

1891 artiıg, Essen R: 3, SOL1£;: Franz Arens, Der er OYdinarıus
der SSENeET Stiftskırche Beiträge esc A und Stift Essen 21 (1901)67 OO
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Gerade 1n Essen, aber auch vielen anderen Stellen, kann iINanl feststellen,
dafß diese beiden Sanctı besonders 1in das profane Brauchtum des ıttel-
alters eintreten. Den Hausmadonnen in Würzburg tretfen somıit medi17z1-
nische Hausheıilige der Ruhrstadt ZUT: Seite Das Stiftungswesen wıird
ergriffen. Sıegel und Munzen finden sıch e1In. Skulpturen dieser Sancti
schmücken verschiedene Bauten Von Essen. Die Ikonographie bereichert
S1C 122 Zunftstangen ennt überdies auch Ziemätshausen be1 Augsburg.
In Essen werden sS1e zudem als Stadtpatrone berufen, ebenso 1n Goslar,
Florenz, Salamanca}?$, In Böhmen hiefß iINan sS1e ebenfalls wıillkommen
Hıer und andernorts fanden sıch zahlreiche Stätten der Devotion ein*2*,
letztliıch AUus$s orientaliıschem Wurzelgrund.

Für den Medizinhistoriker 1St besonders bemerkenswert, dafß sıch die
Geschichte der plastischen Chirurgie der beiden medizinischen Dioskuren
erinnert, dort, Legende und Kunst den Auftakt kommenden I rans-
plantatıonen bieten. Es melden siıch Wunschträume der Menschheıit
In diesem Zusammenhang 1sSt der Erzählung VO Mohrenbeıin SC-
denken, ber das die lateinische Legende WIe folgt berichten we1(ß:

»Der aps Felix, der der achte War ach Sanct Gregor10, baute in der
Ehre der Heılıgen Cosmas und Damıanus Rom eine Sar edie Kırche
In dieser Kırche diente ein Mannn den heilıgen Müärtyrern, dem hatte der
Krebs ein ZaNZCS Bein gefressen. Und sıehe, als schlief, erschlienen einst
Sanct Cosmas und amıanus ihrem Diıener un trugen Salben und rztlıch
Werkzeug MI1t sıch. Sprach der Eıne A ern ‚Wo sollen WITr frisch
Fleisch hernehmen, das och füllen, da WITr das faule Fleisch mussen
ausschneiden PI: Sprach der Andere ‚Auf dem Friedhof Sanct Peter iSt
heute ein Mohr begraben, der 1st och friısch Vvon dem hole, Was WITr für
dıesen brauchen.‘ Also hef der Kıne wohl bald dem Friedhofun brachte
des en Beıin ; darnach schniıtten S1e dem Kranken den Schenkel aD
und setzten des en Schenkel die Stelle, und albten dıe Wunde
M1t Sorgfalt; das Beıin des en aber S1e des Mohren eiıb
Als der Mannn erwachte und keinen Schmerz empfand, or1ff mıiıt der
Hand die Hülfte und fand s1e ohne Fehl Da züundete e1in Licht
und sah, dafß nıchts Böses mehr dem eine WaäTrTI , und hub zweiteln
ob 6S selber ware der ein anderer. ber da wieder siıch kam, da
SPrang 1n Freuden Adus seinem Bett und erzählte den Menschen, WwWas

122 Holzschnitt Aaus Schylhans, Wundarzneikunst. Straßburg, ann Schott
1517 abgebildet be1 Peters,; Der Arzt Siehe weiter be1 Oskar Rosenthal,
Wunderheılıge und aärztlıche Schutzpatrone ın der Bıldenden Kunst (Leipzig
mi1t ale. 85 VO'  5 Wechtleıis, Osmas und Damıan, Bıld Aaus erssdorf,
Feldtbuch der Wundtartzney, urg, be1 Johann Schott I317 ferner 'Tafel 86
Die Arztheiligen 0oOsmas und Damıan, auf einem Blatte einNes unbekannten Kunst-
lers aus dem ahrhundert 1n den Staatlıchen Sammlungen 1n ünchen, 1m
unteren eıl mit dem irakel der bumerangartıg zurückfliegenden Pfeile

123 Kerler, Patronate
124 1e. noch Kırchenpatrone 169 5 ffm Kirchenheıilıge ın

Württemberg 766 1mM Register.
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I raum hatte gesehen und WIE ware geheilt worden. Die sandten
eilends ZU Grabe des Mobhren und fanden den Schenkel des Mohren
abgeschnıitten, und den des Geheilten 1n sSseiInNn rab gelegt.«

So erzählt die Legenda des Jacobus de Voragıine??®, S1e 1st mehr-
fach künstlerisch vertont!*6. Warum nımmMt InNnan ein Mohrenbein ” Warum
geht INnNan dieserhalb auf den Friedhof, das eın eines gerade Ver-
storbenen abzutrennen ? Diese Überlieferung, die der Volksphantasie eNTt-
springt, verdient eine Berücksichtigung ach mehreren Seılten. Das Bein
eines Christen wıll INan nıcht nehmen, da eine Schändung des ried-
hofs und der Toten siıch herausstellen würde. Der Christ 1St Ja ein Getaufter.
Eın zweıtes och Der Mobhr 1st Iräger primitiver Kräfte, Ja magischer
Energien. Er gılt 1mM Volksglauben als eIwAas besonders Exotisches, Geheim-
nısvolles und arum als ausgezeichnete Wıiırkkraft. Man zählt den Mobhr

die Heıilıgen Dre1 Könige Man macht AUus ıhm den Fürsten, den
General, den Befehlshaber der 'Thebäischen Legion iNnan beachte das
orientalısche Motiv nämlıch den Mauritius, dessen ult hohen
Miüttelalter und 1mM späteren Miuüttelalter einen Sliegeszug durch Sanz Kuropa
antrıtt!??. Der Mobhr erscheint wiederum 1n der Fiıgur des {Türken als eine
apotropäische Part Man ein Türkenhaupt die Wıege des Kındes,
WIEe heute och 1n oberbayerischen Museen festzustellen 1sSt. Man
andererseıts einen Türkenkopf den Eıngang der Stallungen, ach
dem Volksglauben Krankheiten fernzuhalten So werden Mohr und JTürke,
WG s1e dem Zauber wehren, einem Glückszeichen

Wır haben das Motiv des ohrenbeıins eingehend mıitgeteilt, das
Nachleben orientalıscher Ausgangspunkte 1m Abendland ernNeut heraus-
zustellen. Wır verzichten dieser darauf, die Von Artelt och
nıcht herausgestellte Hıppolyt-Legende och heranzuzıehen, die eine
große Verwandtschaft mMi1t der mıiıtgeteilten rzählung aufwelst.

Das Sarazenenmotiv

Das östlıche Muıttelmeer und die nordafrıkanische Küste händıgten den
mediterranen Randländern das kultdynamısch bedeutsame Sarazenenmotiv
eIn. Es erfüllte miıt Sarazenentürmen I’yrrhenischen Meer und andern-
OTrTS das Abendland miıt Schrecken und Grauen. [ )as altfranzösische
Heldenepos we1lß Von einfallenden Arabern, die Einsiedeleien plündern,

125 acobus de Voragıne, Legenda Ü  A, Deutsch VONn chard enz
ena 207

126 Dazu Artelt, Kosmas und Damıan, dıe Schutzpatrone der Ärzte und
Apotheker iıne Bi  erfolge erck, hemische Fabrik, Darmstadt (3 Man
mu{13 65 der Fırma erc 1n Darmstadt danken, sS1e diese lehrreiche Bılderfolge
veröffentlichen lıeiß, zew1l ein großes Anschauungsmaterı1al ZUr uellkra: Orlen-
talıscher Motive, be1 denen sich Hagiographie, uns und edizin begegnen.

127 er ose: Herzberg, Der heılıge Maurıtius Forschungen ZUr olks-
unde, herausgegeben VO:  ; Schreıiber, DG (Düsseldor:
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ja erwähnt C Bluttat der Kapelle des Anachoreten!?2s DIe
Gegensätze scharf Fulcher Von Chartres (gest 1127
der eın Wort des Bedauerns ber die unmenschlıiche Er-
mordung der Sarazenen, einschließlich Weıib und iınd be1 der Einnahme
VonNn Jerusalem (1099)*?9 ber andererseıts bereicherte das Sarazenenmotiv
das kultische, künstlerische und volkhafte Leben des estens seelıschen
ewegungen und Formgebungen, MI1 wehrhaften Burgen und gesicherten
Häfen, ebenso flehentlichen ÖOratıonen, MIT vertrauenden Votivmessen,
MIt abwehrendem Brauchtum Weiıthin öffnete sıch der spannungshaltıge
Gegensatz zwischen Kreuz und Halbmond den Marıa als UÜberwinderin,
zunächst apokalyptischen Vorzeıichen, spater aber als auxılıum
Christianorum und als Slegerın ] der Lepantoschlacht, MMITL Füßen trıtt130
Überdies wurden, WIC angedeutet, Diıchtung und Ddage erfüllt. Syrische
und griechische Überlieferung WISSCH Von wunderbarer rrettung Von
Christensklaven berichten. Sıe verdichten sıch 11l Jahrhundert
abendländıschen Legenden VO eorg Da hören WIT, CinNn Gefan-
SCHCI, C1inN Georgsverehrer, mirakulösen Ortsveränderung siıch
plötzlıc der He1ımat sieht der der Heılıge besorgt Cin Pferd das ıhn
schnellstens ach Hause führt}131 Eınen Jüngling aus Paphlogonien 1MMtL
St eorg selbst aufs Pferd??? hnlich St Nıkolaus Von Myra

Christensklaven die Kapelle SC11HCS Vaterhauses133 Selbst dıe
westfälische Sage (Befreiung des Graten von Mengersen Rheder) arbeıtet
och der Türkenzeit diesem Motiv1>4

Zudem belebte siıch der Genossenschaftsrhythmus Erschienen doch
trinıtarısche Religi0senverbände, die sıch der Christensklaven annahmen,
1198 MTL Johannes vVvon Matha und Felıx von Valoıs, 1218 Petrus
Nolascus und KRaymund Pennafort Wıederum werden abendländische
Heılıgenleben durch die Auseimandersetzung dem Sarazenenschreck
berührt, MmMIit dem hl Vıtus VvVon Rossano (gest und ST Klara ges

Das Sind Lınıen, die sıch och zZzu heıligen Dominikaner Ludwig
Bertran gest und ZU kleinen Andachtsbild des Barock ziehen!?>
So sprach INaln Zeıitalter, das dem Türkenkampf C1iN! Fiıll1ation

128 Merk Heldenepos 2922
129 Heinrich Hagenmeyer, ulcherı Carnotensis Hıiıstorıa Hıerosolymuitana

(Heıidelberg 53f
130 Guünter,; Legende 118
131 Ebd
132 Ebd
133 Ebd

Ruprecht wa Geschichte der Brakel (Brakel 254f
U: Max Heimbucher, Ihe en Un Kongregationen der Batholıschen Kırche

(Paderborn +1933/3 5710 chreiber; Deutschland und Spanıen 231900 un!
Regıister 518 Mauren ; ers I):e Sakrallandschaft des AÄAbendlandes mıt
besonderer Berücksichtigung V“onNn Pyrenäen, eın und Donau (Düsseldor: 291
ers 5 Das T ürkenmotiv und das deutsche OLlRSEUM chreiıber, olk und
Volkstum ahrbuch für Ikskunde unchen 09—54 bes 16—25
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der Sarazenennot erlebte, ein Gebet, das St Augustin verfaßt haben soll
»Gebett des Augustinl, welches Er 1n belagerung seiner Hıppon

betten pfleget da E vnd Von der gesambten Christenheit wıder den Türcken
sehr nutzlich kan gesprochen werden.« Dieses et we1l3 das Verschulden
und die Halsstarrigkeit der Christen scharf betonen!36.

Es 1sSt erwünscht, diesen Fragenbereıch, den schon die Kreuzzugs-
schriftsteller, nicht ZU wenıgsten Jakob Von Vıtry 1n seiner Hıstoria
occıdentalıs (besonders De pessıima doctrina ıta Mahometi),
beachtlich erörterten*“”, och mit manchen Eıinzelzügen erweıtern und

erganzen, auch das Bild des mittelalterlichen Renegaten.
€e1 lockt CS, die posıtıve Seite und Wertung des Sarazenentums
erörtern, also den von französischen Rıttern geschätzten Idealtyp des

Saladın!®. An der OIrre. einer alteren und sarazenenteindlichen
Vorstellung (die immer Von den Gegebenheiten des Alltags Korrekturen
empfing; die wohlwollende Warnung eines vornehmen Arabers
OTMrıe: vVvon Bouillon, ber dıie Albert Voxn Aachen berichtet*?) wirkten
WIEe der Mauritiuskult und der Mohr 1M Dreikönigsbild. So konnten
Bellıni und Van Dyck .5 die Bekenner des siam künstlerisch VOI-
herrlıchen Andererseıits zieht siıch das Motiv des als Kriegsbeute gefangenen
Mohren, eın Gegenstück ZU Christensklaven, bıs Grimmels-
hausens Simplıcıssımus, der VO spanıschen Schelmenroman beeinflußt
warı140 Der Barock kennt zudem die Türkentaufe, wobel die hochmittel-
alterliıche Bekehrung Von Arabern als Vorstufe och untersuchen Dleıbt,
ebentfalls deren Aufnahme 1Ns mittelalterliche ospital.

Im Zeichen einer weılt entwiıckelten Kreuzzugslıteratur 1st INan leicht
gene1gt, die hochmittelalterlichen Begegnungen zwıischen Orılent un!
Okzıdent stärker Von der weılt ausholenden Inıtiative des estens sehen.
ew113 ZUOS sich die kühne Planung des gregorlanıschen Zeıtalters und der
Enthusiasmus des Deus le volt,; das eiılıge rab erobern, ber Jahr-
hunderte hın Noch Kolumbus und Vasco da (3ama haben diıesen Wunsch-

aufgenommen. Nach dem Osten drängten ebenfails die iıtalıenıschen
Seestädte, WE S1e Faktoreien Bosporus anlegten, WECENN S12 die Gewürze
un Arzneimittel ndıens einholten, auch WC S1e sıch 1n späterer Zeıt

kriegerischen Unternehmungen und venezianıschen Ränkespiel
beteiligten. Gleichwohl darf nıemMand übersehen, dafß dıe Levante ebentfalls

136 EDbDd.; ıldung alie
137 Jacobıi de Vıtriaco lıbrı dvo (Dvacı 18—32 uch ulchers

Hiıstor1ia Hıerosolymitana och manchem Vergleich ein. In größere Zu-
sammenhänge müuülßte auch die Abneigung der Kreuzfahrer Byzanz SCZOLCHN
werden, die mehr als einer Stelle heraustritt. 1€e Hermann Heftfele,; AÄlbert
U“on Aachen, Geschichte des ersien Kreuzzugs. eıl ena 411

138 Georg Grupp un Anton Diemand, Kulturgeschichte des Miıttelalters.
(Paderborn 51924) 228

139 HeftTtele, Geschichte des ersien Kreuzzugs, 'Teıil, Kapıtel, 417
140 Der abenteuerlıche Sımplicıissımus 269 DL
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1n einem unbezähmbaren Mitteilungsdrang ach Westen strebte. Das
ILLATIC mediterraneum erleichterte diese 1m Grunde zeıitlose
Au{fgabe. Die Küstenländer des Westbeckens wurden 1n der 'Tat mi1t einer
überraschenden Fülle Von verbindenden Rufzeichen und weithin strahlenden
Leuchtfeuern besetzt. Stärker och als die kriegerischen Spannungen und
die religionspolıtıschen Krisen (Photius, ichael Caerularıus, Fiasko einer
Zurückgewinnung Von yZanz, Auseinandersetzungen ber die Ukraine141
behaupteten sıch somıit das wirtschaftlıche, naturgegründete Wechselspiel**?,
mehr och unzerstörbare Wahlverwandtschaften des elistes und der eeie

141 Eduard Wınter, Byzanz und Rom ım am dıe Ukraine 955— 1939
(Leipzig 1942) 28f£.

14° 16€e. ETW Friedrich LUtege, Deutsche Soz1al- und Wirtschaftsgeschichte
Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissenschaften (Berlin-Göttingen-Heidel-

berg 1m Register 4A27 Byzanz.
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Michael Tarchnifvilı

eıt einıger Zeıt beschäftigt Nan siıch intens1v mıiıt dem 5S0s byzantinischen
Cäsaropapısmus*. Er ist schon Gegenstand zahlreicher Untersuchungen“
geworden, deren gemeinsames Schlußergebnis lauten scheint: Der
byzantinische Kaiser se1 der Herr der Religion ; Kırche und Religion selen
ıhm alleın unterworfen SEWESCH , die antıke Einheit Von Polıtik und Religion
se1 in der christlıchen Welt ZU Leben erstanden. Prof. Ziegler;
der diese staatlich-kirchliche 'T heorie wohl besten formuliert hat, spricht

Von einer yAbsorption des Religiösen durch die Politik«3 und Vvomnl

»dem Rechte des Staatsoberhauptes, ber die Relıgion verfügen«*.
Dabe!1 wird ga eın Unterschied zwıischen Glaubensgut und kirchlicher
Diszıplın anerkannt?®: beides se1 1n gleicher Weıse dem Kaiser unterstellt.
Miıt einem Wort 1Ur das Staatsoberhaupt se1 der einzige und höchste
J räger beider Gewalten, der kirchlich-relig1ösen WIEe der staatlıchen e

Damıt nıcht Der byzantınısche Staatsdogmatismus soll
ebenfalls auf die anderen en und Reiche des christlichen ÖOstens
übergegriffen und dort die gleichen kiırchenpolıtischen Zustände herbe1i-
geführt haben

Hıer sehen WITr VO russischen Staatskirchentum VOo. ab, da mi1t dem
Cäsaropapısmus, wIıe Byzanz ZUTFTC Geltung kam, sehr wenig iun hat [)Das
Staatskirchentum Peters des Großen 1st nıcht byzantıinischen, ohl aber PTO-
testantıiıschen Ursprungs. Vgl azZıl Cyr. oumanof{if, Caesaropapısm ın Byzan-
t1um an Russ1a T’heolog Studies, publ Dy the eo. Faculties 1n USAÄA
(1946)

en oumanof se1 1j1er auf einige NEUE beiten verwıiesen !
Z1eRIET, ID byzantınısche Religionspolıtik und der SOS. CÄäsaropapısmus Sonder-
TUC. aus. Münchener Beıträge ZUT Slavenkunde, Festgabe für Paul jel (1953)
mi1t reichhaltıger einschlägıger Literatur; ichel, Dıie Kaısermacht ın der Ost-
hırche (843—1204) stkirchliche Studien (1953) 1—35; 89—109; (1954)
T 2 b} 23—63

Dıie byz Religionspolitik As A, A Anm
4 Ebda 19
ıc Im Gegensatz L.OouIs Brehier, Le monde byzantın, Ies InNSLLEULLONS de l’empire

byzantın (1949) 30—45, der 1 Verhalten der Kaiser gegenüber der Kırche
diesen nterschie voll und gallz gelten äßt, Was ZUTLXC Klärung der Frage ungemenn
viel beiträgt.
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Zum christlıchen Osten gehört selbstverständlich auch das Königreich
Georgien, das ach Ansıcht nahezu er Byzantınısten »den Ursprung
seliner Geisteswelt 1n Byzanz haben« soll Hat 1U  — diese ehre VON der Einheit
der Kırche und des Staates wirkliıch auch 1n Georgien Eıngang gefunden
der stehen WIT Ort VOT 5dl1Z anderen Verhältnissen ” Wenn 1€eS$ letztere
der Fall ist, wıird auch der byzantınısche Cäsaropapısmus wohl nıcht 1e]
anders ausgesehen en Denn InNnan wıird aum der Ansıcht zustimmen
können, Georgien allein habe einer kırchliıchen Praxıs gehuldigt, WI1IeE S1e

in der stikırche nırgends zutage sel1. Der Auf hellung dieser
rage sollen die folgenden Ausführungen dienen. Die Untersuchung wird
sich jedoch 11UT auf einen Ausschnıitt dus der Bagratidenherrschaft in
Georgien beschränken, und ZWATr auf die Zeıt; dıe VO Auftreten der agra-
den als Herrscher 1mM Jh bıs ZU Einbruch der Mongolen 1m
reicht.

Als Urheimat der Bagratiden® 1st dıie Provınz Ispirı oder per1 zwıischen
dem oberen (oroch  P und dem Schwarzen Meer 1 heutigen Lazıstan
anzusehen. eıt äaltesten Zeıten VOoOll georgischen Stämmen bewohnt,
geriet der Landstrıch die Wende des Chr die Bot-
mäßigkeit der Armenıter, Was die Armenisierung des größten eıls der
dortigen Bevölkerung ZUT olge hatte Erst Armenien gelangte dann die
Bagratidendynastıie em Ansehen und schließlich auch ZUT Herr-
schaft Eın Miıtglıed dieser Familıe, mıiıt Namen Adarnase, suchte und fand
1mM Jh se1ine Zufliucht beim georgischen König rcıl 6—7 Von
diesem Adarnase sollen U:  - die Bagratiden Voxn Georgien abstammen.
SO weılt die geschichtliche Tatsache. e1n, eine rein rdische Herkunft
iıhrer Fürsten konnte höchstwahrscheinlich das VO Glauben erfüllte
Herz der miıttelalterlichen Georgier aum vollauf beiriedigen. Darum
werden S1Ee sıch ach eInem höheren, sakralen rsprung derselben gesehnt
en Dabei wird wohl nıchts näher gelegen en als der Gedanke
eline verwandtschaftliıche Verbindung der georgischen könıigliıchen Dynastıe
mMi1t dem Ideal und Vorbild er Könige König Davıd Von Juda, den Gott
selber ZU König ber Israel gesalbt hatte @ Sam 12, 7 Vielleicht Lrug
ZUT Bıldung dieser Anschauung das Vorhandensein einer starken jüdıschen
Kolonie in Georgien 1e] be1

Das Zeugni1s für das Bestehen dieser 'Iradıition bringt der georgische
Geschichtsschreiber DzZuanser AUSs dem nde des Jh Über den oben
erwähnten Adarnase berichtet nämlıch: yZu dieser Zeıit kam ıhm
(dem König ATCıil) ein Fürst, der AdUus dem Geschlechte des Propheten Davıd
Wward‘, In diesen Worten spricht siıch die Anschauung dUuS, die Bagratiıden-

Vgl Jos Markwart, Daie Genealogıe der Bagratıden UN das Peıtalter der
Mar bas und Moses Chorenac ı Caucasıca O, (1930) 10—77; ders., Unter-
suchungen ZaUT Geschichte “on Eran (Göttingen CGyr oumanoff,
T’he artıy Bagratıds, Remarks ın CONNEX1ON ath SOMEe YTecent publıcatıons Mus 62
(19409) Dl

Geschichte Georg1iens 111S1 154 (georg1sc Ausg,. QauchtCi$Svilı
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famılıe NiIstammMe dem Hause Davıds und SC1 folglich VON (Gott selber
ZU Herrschen auserwählt® Diese Ansıcht wurde schon Von Anfang
auch VOon der georgischen Kırche geteilt und dem König JeENC Würde und
Gewalt zuerkannt, die ıhm Adus der Davıdıschen Abstammung zuossen
So begrüßte der rchimandrıt Gregor Von Chandstha (r 861) Aschot den
Großen ( 826) MmM1ıtsamrt SC1IHCN Kındern »Es euch alle der Mund
Christ1ı und er Heılıgen Denn wahr 1ST doch das Wort die Herr-
scherwürde IST; da 1ST auch die Gottähnlichkeit? Gott hat euch
Önıge Herrschern CINSECSECLZL, damıt ihr die Welt König,
der du als Sohn des Propheten und VOIN Herrn gesalbten aVvl! geENANNLT
‚9 Christus Gott INOSC dir auch dessen öÖnıgtum und Tugenden
siıchern und festigen«®, Diese Überlieferung Wr schon Begınn des

Jh allgemein verbreıtet, dafß S16 selbst ı Byzantinischen Herrscher-
aus starken Wıderhall fand Kaiser Konstantın VII Pophyrogennetos,
(913 959) auf diese Legende WCNN ber dıe iberischen
Kuropalaten und ihre Herkunft berichtet DIe Iberer glauben, da{fß ihre
Kuropalaten VO Propheten und König avl durch die Frau des Urıjas
abstammen, darum MT iıhm und folglich auch MIt der Gottesmutter VCI-
wandt Sind1!

Zu dieser sakralen Herkunfitt, die die georgischen Önıge auf dieselbe
Stufe MmMIt dem Von (Gott auserwählten Propheten Davıd stellt, ommt
och die christliche Königssalbung, die den ugen der Orıientalen
nah zu Sakrament heranreicht Die Salbung MI1t dem Ol hebt den
König aus der Menge heraus un: ihn die höhere Sphäre des
Religiösen Eın olcher König rechnet sıch Sinne ZUTr Hiıerarchie
und fühlt siıch berufen, deren Pflichten und Sorgen Kırche und Glauben
teiılen INUusSsSCIL DiIiese Auffassung 1ST jedoch nıcht als CLE Sonder-
erscheinung der miıttelalterlichen Ostkırche, sondern als emeıngut der

ach der einheimischen Folklore STammt die Krone des ersten georgischen
KöÖni1gs direkt VO Hımmel S1C wurde ihm VOIl ZWEeEe1 Engeln aufs Haupt gesetZzt

Die Verse scheinen Gedicht entinommen SC111 »Das Wort« lautet
ba m(5) 566  e 330030 005360 MÖ0La2/d”b 565  en 0badagbgöd mdOHmnggo0baQ Ubıi est
dignitas D:  S 101 est simılıtudo dıvinıitatis

10G ercul thle Gregor1ya Chandsthıiskago (St Petersburg 16f
Ausg Marr Tekstı razıskanı)a DO arm]an0o-Z27uZinskRoL olog1] VII Vgl die
lateinische Version der Vıta Peeters; Hıstoires MONASLLQUES SEOTSIENNES

26—27 7— 1 234; GCyr oumanotff, Tberıa the Ewve of Bagratıd
Rule Mus 65 (1952) 228, Anm 338 Amıiranas$vılı, Istorja gruzinskago
iskustva Moskva 212—213, aie 114

De admınıstr. ımDerı0, Kap 45 113 2348f aher die ge Vertretung
des Namens Davıd georgischen Königshaus, während Byzanz LUr C111 C111-
Z Herrscher avl Komnenos eKann! 1STt Kür diesen Komnenos avı
un! sSsEINEN Bruder Alex10s, die Georgien CIZOSCIL wurden, gründete 'IThamar
das Kaiserreich I rapezunt Cyr oumanof On the Relatıonship between the
Foundatıon of the Embpire of L repizond and the Georgian QOueen 1T hamar Specu-
lum 15 (1940) 299— 23192 Vasılıev, T’he Embire of I repizond Hıstory an
Laterature Byzantıion 15 (1941) besonders S— 7
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christliıchen Kırchen Ost und West betrachten Denn dıe gleichen
Gedanken kehren Kıtus der Kaiserkrönung der abendländischen Kirche
Adus dem wlieder: be1 der Salbung des alsers erfleht S1IC nämlıch
das mystische Öl der Gnade, »damıt der König fählg SC1 ad regendam
ecclesiam«?2, und der Oratıon für den römischen Kaiser heißt 6S AaduS-

drücklich »O Gott, der du für dıe Verkündigung des Evangelıums des
EWISCH Ön1gs die römische Kaiserwürde CINSECSETIZL hast«!3

Daiß der Könıg 7zumındest durch dıe Salbung Ce1in anderer Mensch wırd
ntspricht durchaus der biblıschen Lehre Vomnl der sakralen Bedeutung

dieses Rıtus Als Samuel Davıd ZU Köniıg salbte, meldete sıch sogleıc.
die übernatürliche Wırkung des Geschehens »Von diesem Tage
und eiıterhin kam der Gelst des Herrn ber Davıd« Sam 13)
Ferner 1ST der Könıg zugleich theologisch gut gebildet und das War

gewöhnlich der Fall christliıchen Osten des Miıttelalters ann INnan

ihm, glaube ich aum das echt absprechen, sich auch als Theologe
betätigen Was den großen Laientheologen, WIC Dıdymus dem Blınden,
Klemens Von Alexandrıen, Urıigenes der ersten Periode SC1IHNCI ehr-
tätigkeıt, Tertullıan, Prosper 11ro VO  - Agqultanıen, recht war14 konnte auch
C1iNeCIN) Justinian 1 SC1H

Fürs christliche Georgien ommt och der Umstand hinzu, dafß 6S siıch
gleich Insel brandenden Meer der islamıschen mwelt
befand die Namen Allahs und SC1INCS Propheten rıege
führte SO schrieb 1206 der Sultan Rukn-ad-din vomnl ON1Um um

öÖnıgın 'Thamar Von Georgien »Ich Rukn-ad-dın Sachwalter Gottes
und Abgesandter des groben Mohammed lasse diıch jedes Weıib
1ST törıcht Ich omme dich und ein Volk züchtigen, amıt iıhr
nıemals das Schwert efgreifet; das Gott un übergeben hat
Ich werde 1Ur den Leben lassen, der die ehre des gesandten Mohammed
bekennt, deinen Glauben verwirit und INC1INCI egenWwa: das Kreuz
ZertITrummMeTT, auf das ihr vergeblich vertraut«® DiIie Antwort 'T hamars WAar

dementsprechend »Ich habe deıin Schreıiben, das (ottes Zorn entfacht,
gelesen Auf (sottes Macht und des TEeUzZES Hılfe SESTUTZL, schıicke
iıch das Heer dUS, das Christı Namen*® LTagl, deinen tolz und ochmut

brechen jehe, die Füß LUNCINCLI Krieger stehen VOTLT deiner 1 üre«
(Apg 9)17 SO geschah 6S auch Rukn-ad-din wurde vernichtend g_.

12]' Marx;, ENTDUC. der Kırchengeschichte (Irıer 247
Ebda 245 Vgl azu die Worte L,eos des (iroßen den Kailiser »Debes

iIiNncCunNctantfer advertere reg1l1am potestatem t1bı 18(68)  - solum ad mundı reg1INEN sed
ad KEccles1iae praesıdiıum SSC collatam« Mansı, Sacror CGConcıl NOUQ el

ampl collectıo0 VI 225 vgl 'LToumanoff Caesaropapısm 2230f
14 Vgl Altaner, Patrologıe (Freiburg 123 159 165 220
15 Brosset Karthlıs Zchovreba 1 (St Petersburg 319 georg.)
16 Georgisch 4606 9b dmbabgeng
17 Brosset 220f
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schlagen?8, und ZWTr MT Hılfe der Gottesmutter und 1n der Kraft des
lebendigmachenden Kreuzes«?,

Es versteht sich VoNn selbst, dafß die andauernden Kämpfe MI1t dem
Islam die georgischen Könige ZU Anschluf die Kırche drängten
und S1Ee dazu ZWANSCH, sich ebenfalls der kirchlichen Angelegenheiten
anzunehmen, weiıl das Wohl der Kırche zugleich das des Staates bedeutete.
Damıiıt erklärt sıch auch die Tatsache, da{f3 die Herrscher (Greorglens sich
selbst als Streiter (Giottes und Vertreter seliner Sache betrachteten. Schon
ihre Münzeninschriften deuten auf dieses Verhältnis hın NENDNCN sıch
die Önige Diımuitr1 125 156)), eorg 111 @. 156 -— 184), Georg Lascha
(1213—1222), die Önıgın Rusudan (1222—1245) ydas Schwert des
Mess1as«. IThamars (1184—1213) Münze führt die Inschriuft: Dıie herrliche
Königin, die Leuchte der Welt und der elıgıon, I’hamar, die Tochter
Georgs, die Helferin des ess1as. (ott möge ihre Jege verherrlichen«®.

Ungeachtet dieser hohen Stellung, welche die georgischen Könige 1im
relıg1ösen Bewußlitsein einnahmen, sehen WIT s1e trotzdem nıe die TrTeNzen
überschreıiten, die sS$1e Von der durch (Gott eingesetzten kirchlichen Hıer-
archıie S1e sind sich dieser Wırklıchkeit bewußt gebliıeben
und haben ihre Bezıehungen ZUT Kırche auch danach geregelt. In dieser
Richtung mussen WITr allerdings scharf unterscheiden zwischen Lehre und
Dıiıszıplın der Kırche. Hınsıchtlich der letzteren ist eine gewIlsse FEinmi-
schung des Staates in kirchliche Belange ohne weıteres festzustellen,
während ein staatlıcher Übergriff in das Gebiet des christlıchen Dogmas
nirgends wahrzunehmen 1sSt Diese Annahme wird durch folgende Unter-
suchung estätigt.

I1

Neben dem Inhaber der staatlıchen Gewalt erscheint das kirchliche
Oberhaupt, Georgien atAhol1kos der Katholikos-Patrıiarc genannt**,
Seine rechtliche Stellung dem Könige gegenüber, WIE S1e Von alters her
geschichtlich bezeugt iSt, hat König achtang VI (1703—1729) 1n seiner
Rechtssammlung mi1t folgenden Worten formuliert: »Ob eın Verbrechen

den Önig oder den Katholikos vorlhiegt, oilt als gleichwertig,
da dem einen die Gewalt ber die Leıber, dem anderen die Gewalt ber die
Seelen zusteht. uch haben s1e, die beıden, gleichen egen und gleiche
Ehre VoNn (Giott und VOon den Menschen empfangen Zwar wırd dem Önıg

158 Al ManveliS$vilıi, Hıstoire de Georg1e (Parıis 8—90
19 ber die Bedeutung des hl Kreuzes für die Georgier vgl Bar-Hebräus,

Chronıicon ecclesıiastıcum (Parıs—Löwen 354, Ausg. Abbeloos-Lamy; Felix
Holdack, Z weı Grundsteine einer gruzınıschen Staats- und Rechtsgeschichte
(Leipzig

20 Karst, Precıs de numısmatıque gEOrZIENNE (Parıis 4A45—52
ber die Organıisatıon der georgischen P vgl Tarchnısvilis Dıie

Entstehung Un Entwicklung der kırchlichen Antokephalıe Georgıiens KYyrı10s
177—93
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größere Ehrfurcht bezeugt, aber dies geschieht AdUus Furcht VOT körperlicher
Strafe. Darum en WIT hier keinem den Vorzug VOILI dem anderen BC-
geben« $ Krafit dieser Bestimmung steht der Katholikos VOT dem
Rechte auf gleicher Stufe mi1t dem König, Wäas dem geschichtlichen Sach-
verhalt zweıtellos entspricht??. Zur Bejahung dieser Frage stehen Uu1ls

glücklicherweise manche aufschlußreiche Dokumente ZUT Verfügung.
Aus der Lebensbeschreibung des Archimandrıten Gregor VON Chandstha,

der schon ben A Sprache kam, erfahren WIT folgendes: Eınen Priester-
mönch Von Chandstha, mi1t Namen Arsen, hefß seIn Vater Miırıan, der ZU
Hochadel der Provinz Samzche Süd-West-Georgien gehörte, mI1t List
und Gewalt, Beteiliıgung einiger Bischöfe, als » Katholiıkos VOoNn
Mrchetha und Sanz Karthlı« aufstellen. Die Wahl Wr offenkundıig
kanonisch. Die übrıgen Bischöfe, dıie keinen 'Teıl der Wahl hatten,

dem Katholikos ihre Anerkennung. Zur Beilegung des
Streites liefß der Mamp’al Gyuram der Große (T 882) 1n D7Zavachethi in
Samzche eine Synode abhalten, auf der MIi1t den Bischöfen auch
zahlreiche Mönche und Klostervorsteher, darunter der Archimandrit Gregor,
erschienen. Der Fürst wollte Arsen verurteilt wıissen und bat die ynode,
die Entscheidung selinem inne trefftfen. egen diese Ansıcht trat
Gregor auf. Er gab ZWAaLr dıe Unrechtmäßigkeıt der Wahl Z erklärte aber
nachdrücklich, Gott selber habe AÄArsen »WECSCH seiner Vollkommenheit«
ZU Katholikos bestimmt. Überaus scharf WAar die Antwort Gurams, der
1n einer langen ede sıch manches erlaubte einem Laıien nıcht g_
ziemt«. Ruhig erwıiderte iıhm Gregor: »O Fürst, Warunll wirst du unwillıg
ber dıie Wahrheit » Wısse NUunN, sooft die ersten heilıgen Väter einer
Synode zusammenkamen, zugle1c. mıiıt den Bischöfen und den Ordens-
vorstehern, auch die ersten gläubigen Könige ZUSCBCH. Indessen
ma{ilten sıch diese nıiıcht d gemeinsam mi1t ihnen die gesetzgebende Gewalt
auszuüben. S1e erkundigten sıch vielmehr be1 iıhnen ber die das Gesetz
betreffenden Untersuchungen und forderten ihr Gutachten e1in.; Denn
durch S1e ernten die Önıige die Gebote Gottes kennen und Zeugen

22 Holdack dA. A, PZES Brosset, Hıstoire de Ia Georgie (St Petersburg
1849—1850) ranz Version); arst, (jode gEOrZIEN du r ang (Stras-
bourg /9; ders. Code georgıen du TOo1 ang Va Commentaires; livre Dre-
mıer (Strasbourg

Das leiche er. zwıschen Kaiser und Patrıarch spiegelt sich eDenTalis
wıder 1n dem byzantınıschen Rechtsbuch der 5SOS. EKpanagoge aus dem vgl

Vernadsky, Dıie kırchlich-politische Ye der Epanagoge und ıhr FEıinfluß auf
das russısche en ım VIIL. Fahrhundert Byzantinisch-Neugriechische Jahr-
bücher (Athen 9—42, bes 24) und 1n einer ede des Kalsers ohannes
' I1’zemiskes 69—97 Leonıs dıiaconı hıstor1a ITZ S06 Da der byzan-
tinische Kaiser nıicht als »Herr der Religion« angesehen wurde, rfahren WIr,
nımmt 1119}  — einiıge exzentrische Byzantıner AaUus darüber hinaus aus der scharfen
Stellungnahme der Maxımus Konfessor (PG 90, F17 un 'L heodor Studita
(PG 99, 284), die dem Kaiser das Recht absprachen, sich 1n Glaubenssachen ein-
zumischen.
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ihrer Beschlüsse. In keinem VON den Aposteln und selıgen Hierarchen
aufgestellten Kanon 1st Je die Empfehlung ausgesprochen worden, der Late
dürfe den Entscheidungen der Bischöfe und der Ordensvorsteher ZESETZ-
gebend mitwirken oder Neues empfehlen, ware och empfehlens-
wert«2+. Wer s1eht 1U nıcht e1n, daß 1n diesen Worten die Lehre ber die
tellung der Laıen 1n der Kırche eine überaus klare Formulierung gefunden
hat N 1sSt dem Laıien nıcht5sıch in Glaubenssachen einzumıschen
der A4aUus eigener Machtfülle Kıirchengesetze erlassen. Der Lale soll in
der Kırche schweigen. »Falls aber nıcht schweigen T  C  $ soll
CI Wds auf dem Herzen hat, seinem Bischof melden, und erst der Bischof
kann CS WC notwendig, dem olke kundtun?®. Die olge dieser Auseıin-
andersetzung Wal, da{fß Arsen 1in seinem Amt bestätigt wurde. Seine Lebens-
ZzeIit wıird zwıschen S20 und 877 angesetzt.

Arsens Dieg auf der Synode WAar zugleich ein persönlıcher Triumph
Gregors Denn unbestritten Wr sSe1IN und seliner Mönche influß auf groß
und klein Dies erhellt Aaus folgender Begebenheıt. Der Kuropalat Aschot
atte sich neben seiner rechtmäßigen Ehefrau eine andere zugesellt, MI1t
der unerlaubten mgang hatte Als Gregors wıiederholte Vorhaltungen
nıchts halfen, nutzte Gregor dıie Abwesenheit des Kuropalaten dUS, ging
1Nns Schloß und brachte dıe Frau in ein Nonnenkloster, dessen AÄbhtissin
Febronia hieß Der heimgekehrte uropalat vergaß siıch weıt, daß
ZUT Äbhtissin kam und sS1e bat, die Frau möchte 1LUTr auf kurze Zeıit wieder
iNns Schlofß kommen. »Um ose Taten begehen mit Männern, die Süund-
haftes üÜben« (Ps 141, 4), Wr die schneidende Antwort Febronias. Be-
troffen stand der Fürst eine Weıle sprachlos da, ann stieß tief seufzend
die Worte hervor: y»Glücklich der Mensch, der nıcht mehr lebt«, und kehrte

»59 siegten«, schreıibt der Hagiograph, yuüuber den irdısch mächtigen
Fuürsten die geist1g Starken, ausgerüstet mit o  C  em Eifer«?6. Eın anderer
Mönch, Saba VO  - ISchanı, erwıiderte dem Kuropalaten Bagrat (T 876), der
ihn ZU Gehorsam den Herrscher mahnte: »Erlauchter Fürst, du
1ST Herr ber diese Erde, Christus aber 1St der Herr des Hımmels, der
rde und der Unterwelt; du herrschest ber die Menschengeschlechter,
Christus hingegen herrscht ber alle Geschöpfe; du 1ST Könıg dieser
vergänglichen Zeıitliıchkeıt, Christus aber 1St der ewige Könıig mehr als
auf dıch, sollen WIr auf dessen Wort hören, der SESAZT hat ‚Niemand kann
zweılen Herren dienen‘«27.

Bald Wr indes die Zeıt herangereıft, 1n der dıie voneinander unabhän-
gigen Fürstentumer Georgiens einem Großreich vereinigt wurden.
Se1in einziger Herr wurde alsdann ZUm König gesalbt und gekrönt Er
nahm den1Te »Köniıg der Könige«dund seine Untertanen nNannten ıhn »den

Mercul, Zitie A, A, 47; Peeters, Hıstoires A A 269
25 ercul A, 48 ; Peeters 270
26 ercCcul A A 56/8; Peeters 280
27 ercul A < 30; Peeters d z 250
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Gottgleichen«. Das WT dıe Zeıit der gesamtkaukasischen Großmachtstellung
und iıhr sichtbarster und sprechendster Ausdruck dıe große Herrscherin
T’hamar, SENANNLT »König 'Thamar«?28. Ihr Andenken und Ruhm scheinen
schon 1mM Jh die fernsten Gestade slands erreicht haben??®.

Was hat sich aber inzwıischen 1n der tellung der Könige gegenüber der
Kirche geändert ? Diıesmal soll ulls die Königın 'L hamar selber darüber
Aufschluf geben Ihr Hıstoriker berichtet: »Hınsıchtlich der göttlichen
Gesetze zeigte sich 'Thamar als zweıter Konstantin. S1e schärfte das ZWEeI1-
schne1idige Schwert, dıe Gottlosen überführen und das Geschlecht
der Bösen aUSZUTrotten«. /Zu dıesem 7Zwecke berief s1e eine Synode, auf der
alle Bischöfe, berühmte Theologen und Ordensvorsteher dem Vorsıitz
des Katholıkos Nıkolaus Gulabrisdse erschienen. » Lhamar kam iıhnen 1n
großer Demut WIeE eine nıedrige Person und nıcht WIe ein König9
als waren S1e ngel, aber eine Menschen. Sie versammelte S1e 1n einem
Haus und stellte ihnen ' IThronsessel ZUT Verfügung. Sie selber nahm nıcht
miı1t könıigliıchem epränge, sondern als Einzelperson atz ıhnen und
sprach sS1e folgendermaßen all: ‚Heılıge Väter, Vonl (Gott a7zıu bestellt,
UuLNseTITc Lehrer und der heilıgen Kırchen Führer se1n, dıie ıhr für UNseIc
Seelen verantwortlich se1d, prüfet alles gut, befestigt dıe Gerechtigkeit und
rottet jegliche Verderbtheit AUus. Fanget be1 mMI1r damıiıt d denn diese
Krone 1st da, Könıg se1In, nıcht aber, miıt Ott Krieg führen
Seht also nıcht auf das Ansehen der FKFürsten iıhrer aC und VCI -

nachlässıigt auch nıcht die Armen ob ihrer Niıedrigkeıit. uch gebührt das
Wort, MIr die Ausführung; euch die Unterweisung, MIr dıe Zurechtweisung ;
euch die Belehrung, MIr die Verwarnung. Reichen WITr uns also die Hand,

gemeinsam die göttlichen Gesetze unverftfälscht beobachten, damıt
WITFr nıcht gemeinsam büßen haben, iıhr als Priester, iıch als Monarch,
ihr als Verwalter, ich als Wächter:. Als die Schar der versammelten Väter
diese Worte vernahm, dankten S1e Gott und ann dem VON Gott 988011 Weis-
eit erfüllten Könıg amar blieb och eine Weile ihnen sıtzen,
dann erbat s1e sich den egen und ZUS siıch 1n iıhren Palast zurück«30. Was
S1E aber VOll ihrer önıglıchen Gewalt und Von ihrem christliıchen olke
dachte, ersehen WITr AUSs den Worten, dıe s1e auf dem Sterbebette sprach:
»Christus, meın Gott, Dır empfehle ich dieses Reıich, das Du mM1r CI -

hast,; dieses UrcC Deıin kostbares Blut erlöstes Volk, die inder,
dıe Du MIr gegeben, und dann meine Seele«31

Die Ansprache T’hamars, w1e Ss1e der Hıstoriker überhefert hat, macht
den Eindruck einer wohldurchdachten, akademischer FKorm gehaltenen

Die Georgiler NneEeNNeEeN 'T hamar Mep’e König, WO. S1Ee einen eigenen
USCTUuC. für Königın en

Carl Grimberg, S5venska Folkets underbare en (Stockholm DE
Vgl Sanders, Kaukasıen, geschichtlicher Mr1 München 171

3 () Brosset, ar.  15 Lchovreba A, A, 280; ders., Hıstoire de la Georgıe a.a.0
4054.; Holdack . d. 43 ; JTamaratı, I  eg  A  Lıse geEorgıeENNE ome 290{f.

31 Brosset, ar  15 Lchovreba A 225
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kirchenpolitischen Programmrede, in der die Önıgın ihr Herrscheramt
als das eINESs Beschützers und ahrers der Kırche und des christliıchen
Glaubens festlegt. Danach ingt diese ede nhaltlıch WwWIe eın
Bekenntnis der durch den Archimandrıten Gregor VON Chandstha VCI-

Lehre ber die Rechte und Pflichten der staatlıchen Gewalt 1n der
TE Hıer WIE Oort wıird der Grundsatz verkündigt, daß die einzige und
höchste Instanz 1n Sachen der Kırche die kirchliche Hıerarchie selber ist,
der auch die Entscheidung ber kırchliche Fragen zusteht.

Aus der ede 'Thamars fließen uns och andere wichtige Erkenntnisse.
Da der Staat 1LUT das beschützen und wahren will, W3AaSs die Kırche lehrt und
vorschreibt, erg1ibt siıch daraus, da{f3 die beiden Gewalten unbedingt
zusammengehen mussen. Staat und Kırche sollen gleichsam einem
lebendigen Organısmus zusammenwachsen, damıt sS1e jegliıcher Gefährdung
des 1mM Christentum tief verankerten Volkslebens wirksam egegnen können.
Der christlıche Herrscher Georgiens wıll eben nıchts anderes sein als yclas
Schwert des Mess1as«, und ZWAaTr 1m usammenwirken mI1t der Kırche, ohne

iıhren Glaubensbereich eingreifen wollen. Hıer trıtt also die S0
Zweigewaltenlehre MI1t aller Deutlichkeit uns eine überaus glück-
lıche Formulierung, die ihresgleichen UmMSONST sucht

Es stellt sıch U:  — dıe rage AdUus welchen Quellen haben wohl dıe Ver-
tLireter der georgischen Kırche WI1Ie die des Staates diese eindeutig klare
ehre Vvon der Irennung der Gewalten und der Unterscheidung zwıschen
geistlicher und weltlicher Autorität geschöpft Wäre 6S eLIwa naheliegend,
dabei eine Beeinflussung durch ähnlıche, auch 1n Byzanz aufgetauchte
Strömungen denken ” Es mag se1n, da{fi der georgischen Geistlichkeit
die UuUNsecrInN Gegenstand betreffende Anschauung des Maxımus Konfessor,
der bekanntlıch 1in West-Georgien gestorben 1St (662), nicht Sanz fremd
WAaTrT, wenngleıch seine Werke erst späater Uurc Euthymius Von Iviron 1Ns
Georgische übersetzt wurden. der Archiımandrit Gregor Von Chandstha,
der gerade ZUTr Zeit des nachlassenden Biıldersturmes (um 825/6) Kon-
stantinopel weıilte, mMI1t den Studıiten 1n Berührung kam und ihre Ansıchten
ber dıe Stellung des alsers ZUT ırche kennen lernte, WwIissen WITr nıcht
Indessen zeigen dıe ede '"LThamars WI1Ie dıe Ausführungen Gregors, S1e
siıch vielmehr auf dıe allgemeıne 'Iradıtion der Kırche und auf die Akten
der großen ökumenischen Konzıilıen gründen. Hs iSTt Ja bekannt, dafß ZWAaTr

dıe Berufung der allgemeinen Konzılıen UrcCc. den Kaiser erfolgte und
daflß 6S 1n der Regel der Kaiser Waäl, der persönliıch oder UrCc. selne Ver-
treter für die außere Ordnung auf den Synoden SOrgte, wohl auch den
Geschäftsgang bestimmte ; alleın, die Entscheidungen mıschten S1E sich
nıcht ein. SO handelte e Konstantın der Große auf der Synode VvVon
Nıcäa. Da das Verhalten Konstantins®?2, der 1n Georgien en Zeıiten
als leuchtendes Vorbild, dem iNnan nacheıiferte, angesehen wurde, und

32 Selbst Ziegler SE A <1ibt Z daß Konstantın »sıch 1n den rchliıchen
Fragen zurückhaltend« verhielt.
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anderer großer Kaıiser, WIEC das des 'Theodosius auf dem Konzıil Ephesus,
nıcht ohne Wırkung auf die georgischen Köniıige bleiben konnte, 1ST gul
WIC sıcher

Es 1ST selbstverständlich da C1iN CHNSC Verbindung VO  } Kırche und
Staat Spannungen führen konnte Darum wollen WIT 1U  —

untersuchen, WIC dieses Bündnıis sıch der rauhen 1Irklıchker des öffent-
lıchen Lebens ausgewirkt hat

111

Das der ersten Hälfte des Jh offiziell AUNSCHOININCHNC Christentum
hatte (reorgıien solche Fortschritte gemacht und das georgische Volk
tief ergriffen, daß der byzantınısche Hıstoriker Prokop (6 Jh.) schreiben
konnte »Unter allen uns bekannten Völkern Sind die Iberer, welche die
Satzungen der Glorie (des Christentums) besten beobachten«33 Dieser
Glaube 1ST lebendig geblieben den Herzen der Georgier und hat

der Folgezeıt dauernd Stärke und Geltung ZUSCHOININ DiIe
polıtisch-kulturelle Blüteze1it** Georgiens VO bıs ZUIIN Jh 1ST auch
die Zeıit der kirchlichen Machtentfaltung In ihrem Bereich 1ST die TC
nıcht 11UT selbständig, SIC genießt weıtgehendsten Maiie die Freiheit
Von öffentlichen Abgaben und Lasten??; S1IC 1ST ebentfalls Besıtze des
Privilegiıum Forl, das MT den erikern auch alle Lehnsleute?®
der C VON der weltliıchen Gerichtsbarkeit befreıit und sämtlıche dies-
bezüglıche Streitsachen dem geistliıchen Gericht zuwelst®” Der kirchliche
iınfufß auf den Staat geht och eiter WT dem Kırchenbann verfällt,
wiıird auch VO König cht erklärt Der Gebannte geht SCINCT Güter
und der Wafftfenehre verlustig, wird dus dem Heeresdienst ausgeschlossen?®
DiIe iırche dieser Epoche stellt C1NC solche Potenz dat. dafß S1C das
gesamte Leben der Natıon erfalt und ach christliıchen Grundsätzen g—

De erS1CO 12 Ausg Haury 56
Zu dieser BlütezeIit bemerkt Marr, Foann DPetrizsk1], Z7UZINSRY] neopDia-

tonmıR OTD v7eka Zapıskı OSTOC rcheol obSCestva 19 (1909) 113
»DIe Georgler des un! interessierten sich auf dem Gebilet der 1l10-
sophıe für eselben Probleme, dıe auch dıe renden Geilster der amalıgen
christlichen Welt sowochl (Osten WIC Westen beschäftigten, jedoch MI1TL dem
Unterschied VOIl den anderen, VOIl den endländern, die Georgier
damals ihre Ansıchten ber die philosophischen Strömungen viel er
als die anderen außerten und MI1 für ihre elt mustergültigen textkritischen
W affe ausgerustet, unmıittelbar griechischen UOrıginalwerken arbeiteten

85] DZavachısvyvalıs Geschichte des georgıschen echtes (Kuthaıis 80
Das georgische Lehnswesen e1s 1iNe auffallende Ahnlıichkeit M1 der feu-

dalen Verfassung des mıittelalterlichen Westeuropa auf vg] Sanders, Kau-
kasıen 1077

37 DzZavachısvılı 104
38 Ebda O1 Nıkoladse, Geschichte der georgıschen Kırche uthaıs 124

Der Staat hatte keıin Recht, den IcAhenbann Verwahrung einzulegen oder
rüber Rechenschaft ordern
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staltet. S1ie beherrscht nıcht 1Ur alle Äußerungen der relıgiösen ultur
Lıiıteratur, Kunst, Wıssenschaft; ihrer Einwirkung steht gleicher
Zeıt ebenso die derzeitige hochentwickelte weltliıche Literatur. Die eister-
werke dieses Zweiges??, WIe der Mannn 1mM Tigerfell Von Schotha KRusthaveli,;
T’hamarıianı, Abdul-Messia (Knecht des MessI1as), Amiran-DaredzZaniani,
Siınd inhaltlıch durchweht VO Hauche des christlichen elistes und der
christliıchen ora un! heben mi1t der Anrufung Gottes der dem obe
der Dreifaltigkeit SO befindet sich das katholische Mittelalter 4®
Georglens auf allen Gebleten seiner Lebensäußerungen Sanz Banne der
christlichen Prinzipien.
eic großes Gewicht die TC 1m christlıchen Staat Greorgiens mıiıt

der Zeit erlangte, rhellt überdies aus dem Umstand, dafß das des
ersten Miınıisters, zumiıindest se1it dem Begınn des I3 der Erzbischof
Von C’gon-Didi“ bekleidete. Er atte 1n eLIwa die Rechte eines Kanzlers
(1n Deutschland), stand der Spıtze aller Mitarbeiter des Ön1gs, führte
die Aufsicht ber das königliche Haus und selne Eınkünfte, Wr Rıchter
und Anwalt der Armen, Wıtwen und Waisen und erfreute sıch der Ehre,
ydes Önıgs Vater« SCENANNT werden ®

Der staatlıche Einfluß auf das Kirchenleben machte sıch seinerseits
Laufe der Zeıit verschiedentlich emerkbar. erster Stelle kommt hıer
die Ernennung der höheren kırchlıchen Würdenträger 1n Betracht. Faktisch
1st der König, der ber die Besetzung des biıschöflichen oder des Patrı-
archenstuhles entsche1idet. Alleın, die Ernennung und och mehr die
Absetzung eines Bischofs erfordert immer die Zustimmung des höheren
Klerus. So hat der Kuropalat Bagrat den ben erwähnten ONC Saba
als ersten Bıiıschof von ISchanı eingesetzt, aber Zustimmung der
kiırchlichen Autorität43. Das gleiche gilt Von Stephan, dem ersten Bischof
von ‘1 bethi. dessen Aufstellung durch Aschot Kuch:! CT 918) ertolgte**;
Die Miıtwirkung des Diözesanklerus, des regierenden Fürsten bzw. des
Önı1gs und der Laıien der Wahl eines 1SCHNOIS 1St in Georgien

allgemeın, da{fß sıch erübrigt, hıer näher darauf einzugehen. Dafß für
die Wahl des Katholikos-Patriarchen mıiıt dem Klerus auch die

39 Insofern 655 siıch nıcht Übersetzungen handelt SO welst sich der künst-
erisch hochwertige, A4aUus dem Persischen geflossene KRoman Vıs-Ramianı VısRamıin) VOomn Fahr-ud-din DzZurdzZanı (1048) als ein Gegenstück dem abend-
ländischen Roman ' I'rıstan und Isolde aus,.

40 Die Kirchenspaltung VO: Jahre 1054 ist Georgilen erst für die Mongolen-
zelt; 1230, nachzuweisen. Vgl JLamaratı; I/’eglise geEorg1ieENNeE Q uu
Bamsm A()

41 "qgon-Didi (große Eıche; der Baumkult WAar stark verbreıitet 1m altheid-
nıschen Georgien) liegt 1n Westgeorgien, nicht we1lt VOIl Kuthais

42 DzZavachıisS$vili, Geschichte d. Z 8S—30
Mercul;, Zitie . 30; 65/8; Peeters A, A 250 288

ekelıdse, Geschichte der georgıschen Laiteratur 1 111S1 153{f.ber die elt VOLT dem vgl Tarchnis$vilı, Dıie Entstehung z 181
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staatlıche Obrigkeıt zuständig WAal, haben WITr schon ben gesehen, VO:

Katholikos Arsen dıe ede WAar. Besonders die Berufung der iırchliıchen
Generalsynoden lag, WIe sıch zeigen wird, der Hand des Ön1gs,
aber auch S1e 1m Einvernehmen mit der Hierarchlie.

Die georgischen Önige en mehrere Synoden veranstaltet, teıls ZUT

Regelung der innerkirchlichen Angelegenheıten des Reiches, teıls ZUT

Wiedergewinnung der monophysitischen Armenier für die kirchliche
Eıinheit.

König Bagrat (1027—1072) berief Jahre 1046 eine Synode ach
Artanudzı 1n Klardzeti (Süd-West-Georgien). Ihr Zweck WTr ein elı-
gionsgespräch zwischen rmenischer und georgischer Geistlichkeit, das die
Wiedervereimigung der Armenier MI1t der Kırche vollzıehen sollte Das
Gespräch verlief ergebnislos*°.

Keıin georgischer König or1ff indes tief 1n das Kirchenleben se1nes
Reiches e1n, WIeE der energische heilıge König Davıd 11° der Erbauer
(1089—1125), der eigentliche Schöpfer eINes großen kaukasıschen König-
reiches. Wiıe allen seinen andlungen, g1ing auch hierın mıiıt großer
Umsicht VOTL. Er WTr CS der das Amt des Reichskanzlers mi1t dem CI Z-

bischöfliıchen Vonl C’qgon-Didi vereinigte. Muiıt diesem genlalen Schach-
ZUS erzielte CT ein Doppeltes: einerse1lts kettete dadurch das westliche
Georgien fester das eich,; andererselts aber vollzog durch dıe Kr-
hebung eines Kırchenfürsten ZUE höchsten staatlıchen Würde einen CHNSCICH,
ımmerhın ehrenvollen, wenigstens außerlich für die Kırche tragbaren
Anschlufß derselben die weltliche Gewalt Der Köniıg machte den

Reichskanzler nıcht 1Ur Leıiter der wichtigsten Staatsgeschäfte,
sondern auch aller kirchlichen Angelegenheiten, SOWeIt s1e für den Staat

rage kamen. Alles, Wds Hierarchie, Kırchen und Klöster betraf,; wurde
unterstellt, und der Könıg tirat fortan 11ULT UrCc. den anzler diesen

Anstalten 1n Beziehung.
DiIie kirchlichen Befugnisse des Reichskanzlers jedoch rein außer-

licher Natur; die Entscheidung ber dıe kirchlich-hierarchischen und
dogmatischen Fragen stand, WIeEe zavachı SVv1ılı?6® mi1t Recht hervorhebt,
»alleın dem Patriarchen Vonl Georgien dem atANO11KOs VOIl arthlı
und dem Okalen kirchlichen onzıl ZU« Unter die ompetenz des Kanzlers
eien also ausschlieflich verschiedene Immunitäts- und Finanziragen
SOWIEe ein1ge Privilegien, die dıe Kıirche den Bagratiden genolb Der
Kanzler WTr außerdem ermächtigt, nötigenfalls Vorschriften ZUT altung
gottesdienstlicher Funktionen für König und Heer erlassen*”.

Die Klöster und die höheren kirchlichen Schulen unterstanden dem
Diözesanbischof oder dem Katholikos. ber diese allgemeıne anerkannte
Regel hat König Davıd Z 'Teıl dadurch entkräftet, da{fß dıe VvVon ıhm

45 ekelıdse, Geschichte . d. 455 ; ı1ıkoladse, Geschichte A, 30/4
4 6 Geschichte . d. 134f.
47 DzZavachısSvıiılı, Geschichte A 135
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wiederhergestellte Schio-Mgvime-Laura arthlı allerdings MIt Zu-
des Katholikos, und die Akademie Von Gelath1ı unmittelbar

sıch selbst unterstellte Die Aufsicht ber diese Anstalten führte der Köniıg
selber, da{f S1IC der Jurisdiktion des Katholıkos völlıg waren 4®
Die Belehnung des von den önchen gewählten Erzabtes der Sch1lo0-
gvıme-Laura erfolgte MI1t Stab*? Darüber hinaus hebt der Hıstoriker
Davıds hervor, da{fß ı1ıhm für alle lıturgischen Verrichtungen Reiche

Von der Residenzstadtder Brauch der Palastkırche maßgebend war®°®%
SINSCH demnach alle Vorschriften und Bestimmungen dUuS, welche die
Feiler des Gottesdienstes SaNzZCH Lande regelten. König Davıd scheint
C1INe Kıtenkongregation gegründet haben, die dem erzbischöflichen
Kanzler unterstand !|

Zur Beseıtigung zahlreicher bel denen die Kırche SCINETr Zeıit
krankte, berief aVvl! 1103 dıe Generalsynode Von Rus-Urbnisı Die
Synode Lirat dem Vorsıitz des Katholikos Johannes ber
welchen NC der Könıg den Verhandlungen nahm, 1ST nıcht über-
1efert. och MmMeıint der ZUMEeIST gut unterrichtete Hiıstoriker und Geograph
des Jahrhunderts, Vachust, Davıd SC1 auf dieser Synode nıcht als
König, sondern als Knecht erschienen °. Die erhaltenen Akten ® bieten
allerdings als Anhang C1iNCIM Panegyriıkus des önches Arsen auf den
Könıg

Als Davıd Jahre 1123 die Hauptstadt Armeniens den Türken
entriß Ließ auf Wunsch der georgischen und armeniıschen Geistlichkeit

dieser tadt CITHE Synode abhalten, die azu bestimmt WAaTr, dıie AÄArmentier
den Schof3 der katholischen iırche zurückzuführen Nach erfolglosen

Streitreden der kirchlichen Würdenträger hielt selber C1IN! tieftheolo-
gische Ansprache, die dıie Monophysıiten ZU Schweigen gebracht haben
soll Nur Armenier schlossen sich der Kırche an53

Davıds 11 nkel Georg 111 befreite die Kirche VON vielen
Abgaben, die schwer auf ihren Besitzungen lasteten ®4

48 Ebda 135f Cubinaß8vili, IDie Schiomghwime-Laura (deutsch) Mo-
ambe der 'Ibiliser Universıität (1925) ekelıdse, Geschichte 524
Iıe Ordnung der könıglıchen Pforte I’bıilısı 231 Ausg 13haqgaısvılı
Monumenta Leges)

49 Zordanıa, Dıie geschichtlichen Dokumente der 20 Mgvıme-Laura
]I’bılısı 18; Kakabadse, Das T estament Könıg Davıds des Erbauers
für dıe Schro-Mgvıiıme-Laura T’biılisı 13g DzZavachıiıS$vıli1, Geschichte
A Ao 101— 136

DzZavachıiö$vıili, Geschichte 136
ı1koladse, Geschichte 90

; ISg V Zordanıi1ia, Dıie Chromiken und anderes Mater1al Geschichte
und Literatur Georgiens "I’bılısı 54—68 Vgl J’amaratı, I, gglıse
SEOTSIENNE

ı1ıkoladse, Geschichte 99— 10 Brosset, Hıstoire 2761
JLamaratı, eglıse d 286f

>4 Nıkoladse, Geschichte ‚. 105f



Tarchnisvilı

Von der glorreichen Tochter Georgs 111 'Thamar WTr ZU eıl schon
oben die ede Was '"LThamar den (Feorgiern aller Zeiten SCWESCH 1ST, ann
11an be1 Holdack nachlesen, der sıch iragt 1ST S1C gewesen ” WIC
Wr ihr Reich Was Wr dafß 6S och lebt WIC Tage SCINCT Schöpfung
War das wirklıch HT C1inNn ensch C1INC Königın P

Ungeachtet dieser überragenden tellung mufß 11141 Holdac
anerkennen, da{fß die Kirchenpolitik IThamars ihrer »politischen Programm-
rede ‚u entsprach« S1e hat ZWC1 kirchliche Synoden einberufen einmal
dıie schon angeführte, annn aber auch C1NC andere ZUT Bekehrung der
Armenier®” Auf beiden verhielt S1IC sich zurückhaltend und überhließ die
Verhandlungen voll und Sanz der Geistlichkeit Um größer WTr das
eisple ihres überaus frommen Lebenswandels Manchmal 21 S1C
barfuß ZUT Kirche, ihre der Front kämpfenden Iruppen (J0tt
empfehlen Ergreifend dieser Hınsıcht die Vorbereitungen
für den Verteidigungskrieg Rukn-ad-din, dessen orden and und
Religion gleicher Weise bedrohten S1ie begleıtete ihre Krieger bis auf

Berg un weIıt VO Schlachtfeld Dort el S1IC auf die nıeder
lange VOTLT (Gott« Als SIC sıch erhob sah INan, da{fß der I ränen-

den en ihren Füßen aufgeweıcht hatte Alsdann ließ S1IC dıe
Heerführer ZU Kusse des TEeEUZES herantreten Das Kreuz wurde Von
ihr und Von ihrem Hausverwalter »Basıl dem Kreuzträger« gehalten Nach-
dem dıe IT’'ruppenführer sowohl das Kreuz WIC ihre Rechte geküßt hatten,
»nahm S1C selber das ehrwürdıige Kreuz und machte ber die ZU Kampfe
Gerüsteten das Kreuzzeichen dreimal ach allen Rıchtungen und segnete
S1C Und S1C (zum Kampfe) dUS, vertrauend auf Gott und auf die
I ränen IThamars«*8 Hıermuit hat 'LThamar C1NC Art priesterlicher Handlung
vollzogen, die jedoch Umständen selbst Lalen (Vater,
Multter iıhren Kıindern gegenüber) erlaubt 1ST SO WTr das Verhältnis Von
Kırche und Staat mittelalterlıchen Georgien beschafifen

Grund der dUus den voraufgehenden Ausführungen ‚ WONNCHNCH
Erkenntnisse glauben WIFTr uUunNs 1U  - wohl berechtigt, das obige Verhältnis
vielleicht die Formel fassen können: eın Übereinander, sondern
C1inhn weıtgehendstes Miteinander Von Gleichgestellten und Gleichgesinnten.

Der gleiche Sachverha hat wohl prinzıplell auch ı Byzanz geherrscht,
obwohl 6S Übergriffen vVvon se1iten des Staates 1111S kırchliche Gebiet nıcht
gefehlt hat>?.

/£weı Grundsteine }
56 EKbda

ı1koladse, Geschichte Brosset, ar  15 Lchovreba
ers 11E10NS et eEclaircıissements (St Petersburg 9—88

Brosset, ar  15 chovreba 2721 Die I’'ränen spıelen 1116 große
olle auch der erwähnten epıschen Dichtung VO  - Schotha Rusthaveli »Der
Mannn J ıgerfell« die Z Verherrlichung 'LThamars geschrieben worden 1St

Zum selben ema vgl ebenso Janın ans l’eglıse by-
ZAUNnNLıNneE Nouvelle theolog1ique u (1955) 49— 60



Zur dualistischen TUKIUr der manichäischen CGinosis
ach den koptischen Manichaica

VOIN

Marıa Cramer

Vortrag, gehalten auf dem Z Internationalen Orien-
talısten Kongrei ambrıdge, DE 9Q August 1954

Eın Wesensmerkmal gnostischer Systeme, damıt auch des manıiıchäischen,
1St die dualistische Struktur ihres Weltbildes, die Zweiheit Von i1cht und
Finsternis, Gut und Böse, die Anfang steht Das 1st ein (Gemeinplatz,
der keiner langen Erörterung bedarf. 'Irotzdem scheint 6S mır gerecht-
fertigt se1in, das Besondere der dualistischen Struktur des manıchäischen
Weltbildes, WIeE 6S sıch 1n den koptischen Manıchaica, den Kephalaıa*, den
Homilıien? und den Psalmen? ze1gt, einmal untersuchen.

In den Kephalaıa steht das bedeutsame Wort Sunden werden dem
vergeben, der die Gnosıis ennt un der Licht und Finsternis getrennt
hat* In den Homiuili:en werden die Menschen, die das icht VOoONn der Finster-
N1Is scheiden vermögen, »die ahrhaftigen« genannt®. Hıer Sind die
Begriffe GnosıIs, Kennen, Erkennen, Wıssen und Wahrhaftig-Sein in
Verbindung gebracht mit der Vorstellung einer Zweıheit, dıe Erfahrungs-
bereich eines jeden Menschen liegt, der Tatsache des Aase1Ns Voxn Licht
und Finsternis. Diese kosmische Erfahrung gestaltet der manıchäische
Mythos 1n ZWe1 Von Ewigkeıt her bestehende Reiche, das des Lichtes
als des (suten und das der Fınsternis als des Bösen. Klassısch 1St das dar-
gestellt 1n den Abhandlungen ber die Sonne®, die den Licht-Nus, den
Herrn des Lichtlandes, versinnbildet”, aber auch Manı selbst; denn
vergleicht siıch MI1t der ONNeEe und seine ünger miıt iıhren Strahlen8?. Der
Gegenpol des Lichtreiches 1St dasi der Finsternis, dem der König

olotsky und Böhlig, Kephalaıa E: (Lieferung 1—10, Stuttgart 1940)
Zaitiert: eph 100,2 Seite 100, Zeile Z und eph Kap 10 Kapıtel 10

olotsky, Manıiıchädische Homalıen (Stuttgart /atiert: Hom 30,5
Seıite 30% e1ıle

‚ ANberrv,; Manıchaean Psalm-Boo (Stuttgart Zaitiert:
DPs 50,3 SeIlite 50, e1ile

4 eph
5  5 Hom 12,25/26

Keph Kap 65, 66, 67
eph 839,19
eph Kap 67
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der Finsternis ewiger Nacht haust?®. Er 1St der Anfang aller Schlechtigkeit
und Bosheıt, und seline Gestalt wird absurd phantastisch ausgemalt, WIEe
6S der Mrythos liebt! unterstehen die Archonten, Feinde des Lichtes*,
dıe ZU1 Kampf das Lichtreich vorbereıtet WIEe eın Herrscher
seine I'ruppe ZU Kriege.,

Wer hat den Kampf begonnen ? »Im Anfang überwand die Finsternis
das Lichte«?, »dıe Maächte des Abgrunds verließen die Finsternis, kamen
herauf«?®, und die Lichtkraft wurde 1n einen Kampf verwickelt, »denn die
Finsternis wollte Königın sein ber eine 0UOLX, die nıcht die ihrige ward +
Die emapsalmen lassen zunächst Kampf entstehen innerhalb des Reiches
der Dunkelheit!>. Die jege miteinander liegenden ächte des Bösen
machen dann einen Angrıiff auf das Lichtreich Im ersten T’homaspsalm
hest iNnanl »Ich habe nicht ausfindıg machen können, der Sohn des Bösen
s1e (die Bewohner des Lichtreiches) sah Er erhob sich und sprach: Ich
werde einer iıhrer Art se1N. Wo hat der Sohn des Bösen S1e gesehen 716

Die ZWanzlg T’homaspsalmen schildern 1n grandiosen Bıldern den
Kampf zwischen Gut und Öse. Der Lichtvater spricht seinen Engeln
ySammelt EUCH, se1d wachsam gegenüber dem Auge des Bösen, der herauf-
geschaut hat«d”. »Eıiner der ichtsöhne blickte VOoNn oben era und sah ıhn
Er sprach: »O, meıine Brüder. ich sah den Bösen. der den Krieg AdUu$S-

breiten w1ilL«8,
Der Urmensch bietet sıch ZU: Kampf d} erjJagt die Archonten und

Längt sS1e WwWI1IeE Fische E Netz!?, Äus den gefangenen Archonten bıldet der
lebendige Geilst die Welt, eın Gemisch aus A und Finstern1s*®; denn die
Archonten haben 1m Kampf das Lichtreich Lichtteile 1n siıch auf-
ININCH, die sıch MI1t der aterie ihres Örpers verbunden haben?!.
uch haben S1e Gott geschaut, und weıl S1e nıchts Ähnliches besaßen,
haben S1e den Menschen als dam und Eva ach (Giottes Bıld erschaffen,
Wesen, die Ww1e ihre Schöpfer AaUus Licht und Finsternis, (e1lst und Materıie,
Gut und Böse bestehen??,

Keph 30,14
eph 1122
eph 50,22
Keph

13 eph 128,7
Keph 4,1/2

L5 Ps 4,22; 9,20
Ps "Chomas WAarTr ıner der Schüler Manıs. äve-Söderbergh,

Studıes ın the Coptıc Manıchaean Psalm-Book, ppsala 156
DPs 04,5/6
Ps 04,7/9

19 eph 58,8
Keph

..{ Keph 177,6
D 2 Keph



Zur dualıistischen Struktur der manıchäischen Gnosis

Auf diese Weıse gelangte, ach maniıchäischer Anschauung, der Zwie-
spalt 1n Welt und Menschen: der Lichtseite Nı das Erkennen, das
Offenbare, der Geist, die Seele, der Hımmel, die Höhe, die Ruhe, das
Dauernde, überhaupt das Gute Auf der Finsternis-Seite 1st das 1cht-
Erkennen, das Nıcht-Offenbare, die Materıe, der Örper, der Abgrund,
die nruhe, überhaupt das Böse.

Die Bema-, Jesus-, Heracleides?3. und Sarakoton?4-Psalmen werden
nıcht müde, 1n immer Wendungen den Riß, der Welt und
Menschen spaltet, beklagen »Im Örper sind WITLr fern VON Gott, C <1Dt
keine Ruhe, solange WITr 1n ıhm wohnen. Niemand sSo siıch der Sicherheit
rühmen, solange och eine Stunde 1n diesem Gefängnis 1sSt. Nıemand
VEIMAS 1n der Miıtte des Meeres Vertrauen haben, bevor gelandet Ist;
denn kennt den Augenblick nıcht, 1n dem der Sturm ihn überfällt25.«
»Eın Erzeugnis der Dunkelheit ist der Körper, den WITr tragen“*«, yeine
dunkle Wolke iSst das Fleisch, das den Geilst verdüstert?”.« »Der e1b
bedrückt die gele; Feinde sind S1e VO egınn der Schöpfung?8«, »der
todgeweıhte Örper und die eeie stimmen nıemals überein??;« denn
ydıe Seele wohnt 1ın einem schwachen Haus?%«. »Der Mensch lebt 1n dem
Wahn, uhe haben, und we1ß nıicht, da{f3 schon eid bereitet
ist®4q, denn »S g1ibt eın bleibendes Freisein VO Leide®? « In der Sehn-
sucht ach uhe sturzen und eiılen die Menschen aher, aber S1Ee laufen
vergebens in die Leere und 1in die Eıtelkeit*%«, enn ydıe Welt 1st nıchts für
den Manıchäer, INan hat 1n ihr nıchts gewinnen?*«, ySsIEe 1St und bleibt
der Feind der Seele?35 «

Diese, für das gesunde Empfinden allzu weltschmerzlich und fast sent1-
mental ausgedrückten Erfahrungen, lassen die Frage aufwerfen: Warum
1St dıe Verwirrung und der Wahn Menschen nıcht heılen * In den
Jesuspsalmen hıest INan, »Die Menschen wurden gerufen, aber S1e verstanden
nıcht?®.« Ruf, Hören und AÄAntwort Sind aus den Kephalaıa bekannte Vor-
stellungen. Der wırd Anfang VO lebendigen Geist ausgesandt
und ZU Urmenschen geschickt, »EIN Friedensgruß und ein Grußbrief

Ps 97, Anm 14, ist einer der Apostel Manı's.
s Eıinleitg. E C  € Wanderer

25 Ps
26 Ps

Ps
Ps 56,26.
Ps 56,29
DPs 70,14

31 Ps 63,24
32 Ps
33 s 63,26/27
34 DPs 63,22
35 Ps 13,25

DPs 63,206/27
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ist CI«, 1n dem alle Botschaften geschrieben stehen??”. Der Urmensch Ort
auf den aus der Höhe, und folgt die Antwort, die Beschreibung aller
Kämpfe und Kriege, die die Archonten vollbracht hat38 In den
Sarakoton-Psalmen wird der Urmensch die Seele 1m Örper genannt®®,
Wiıe der Urmensch auf den lebendigen Geist Ort und Antwort erteilt,

sollte die Seele 1mM Körper des Menschen dem Ruf dus der Höhe Ver-
ständnıis entgegenbringen, aber »die Menschen verstanden niıcht40 «

Im Subachmimischen, dem koptischen Dijalekt der Manıichaica, 1sSt
yverstehen« ausgedrückt mıt dem Wort MME, Neuägyptisch M, mıiıt dem
Auge qals Determinatıv geschrieben**, Die Grundbedeutung VO Ägyp-
tischen her 1St »YWISSEN«., Also y»Nicht-Wissende« sind die Menschen, dıe
den Ruf nıcht verstehen. Jedoch sind nıcht alle ohne Wiıssen. Der Ver-
fasser der Jesus-Psalmen sagt »Ich habe erkannt CaYME) und we1lß MM€)
das, Was 1St, und das, Was sSeIn wird; das, Was zugrunde geht, und das,
Was nıcht zugrunde geht; Wds der König des Lichtes 1St, der der Baum
des Lebens, und W3as sS1e selbst 1St, die Finsternis, die der Baum des 'Todes
i1st42 « Hıer 1St für »WISSEN« neben MME A  n gebraucht, ägyptisch 7L
jemandem das Gesicht öffnen, jemanden anweılsen, spät auch mit dem Auge
als Determinativ geschrieben. Im Koptischen wırd mi1t »kennen«,
yerkennen« und YWI1ISSEN« übersetzt.

Wer weiß, der kann unterscheiden, tırennNeN, teiılen. y»Ich habe dieses
aar vVvon Bäumen von diesem aar VvVvon Königreichen unterschieden,

das Licht habe ich Voxnl der Finsternis geLFrCENNT WO Licht und Finster-
N1ıs habe ich geteıilt, NOPZ) heißt 1in einem der Jesus-Psalmen**®. Durch
1es5us— hat der Manıiıchäer die Erkenntnis der Z7WEe]1 Arten und ihrer Iren-
NUuNnS voneinander erlangt, da{fß CT YaNZCHl Herzen bekennt, da{fi die
Finsternis nıcht Aus dem Licht hervorgegangen 1st45 « In den Kephalaıa
ennt Manı seine uünger, »Söhne des ages und des Lichtes und Söhne
der Nacht und der Finsternis*®, die das Mysterium des ages und der Nacht
erkannt und eingesehen en da{fß S1e nıcht auseinander hervorgegangen
sind47_« Darum Sind die ugen der unger geöffnet, das Sıchtbare und

5 Keph 182,4
38 eph 182,9
39 DPs 160,1

Anm. 26
41 Erman-Grapow, Wörterbuch der ägyptischen Sprache 3 184
42 DPs 66,25/28
43 Ps 96.21,25

Waldschmidt-Lentz, Dıie tellung TFeESU ım Manıchdismus Abhdlg der
Preuß kad der Wiss. er 19 (1926) Nr Rose, Dıie Christologıe
des Manıchdismus (Marburger 1)ıiss. Böhlıig, Dıie be1 den Ma-
nıchdern (Münstersche Dıss.

45 Ps 96,21/22
46 eph
477 Keph 164,5
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Unsichtbare, die ınge des Abgrunds und die ınge der öhe erfassen 43
Ihr Rıchterstuhl 1ST das Bema, und S16 selbst sind die heilıgen Rıchter,
die die beiden aturen trennen*?. SO sSind SIC MIt Wıssen CaE) und
Weiısheit (G00OL0) bekleidet®®. Der Dreifaltigkeitspsalm eNNT als besondere
abe oder als Zeichen Jesu des Sohnes die Erkenntnis der Weisheit>1.
Jesus wıird auch »sammelnder Nus«, ylichtspendender Gedanke« und
vollkommene Lehre« genannt®*, Ferner 1ST die »Weiısheit der Welsen«
und das »Wıssen der Lichtspendenden®?®. Ähnliche Attribute werden dem
Geilst (TVEÖLLA) zugeschrieben. Er 1ST »sammelnder Nus«, »Lichtgedanke«,
yvollendete Lehre« und gesegnete Überlegung®*, Der Verfasser der
Sarakoton-Psalmen jubelt: »Seitdem ich ıch kennen lernte, INC11 Geıist,
Liebte ich ıch und folgte Dır Ich verbrannte es und lıebte ıch alleın
Vater und Mutter, Bruder und Schwester verliefß ich Deinetwegen Was
bedeutet INr old und Sılber, Garten und Feld Frau un:! Kınd Essen
und Irınken 1ST der unger und 1ST der Durst P Jesus,
der »dıe Hyle unterwirft® %« wiıird iıhn gerichteten Psalm gebeten
»Alle ater1le des Kosmos, die mich umgı1bt, verbrenne SIC, ich bıtte ıch !57«
enn »der Örper gehört der rde d} Aaus der gemacht ISE? SG und y»der
Feind der Seele 1ST dıe Welt®?

Die Gegensätze S1ind unüberbrückbar Sıe INUSSCIL 6S für den Manıchäer
SCIN, denn hat die Gnosıs nıcht die ja Erkennen der Gegensätze
besteht S1e wıird vermuittelt der yGemeinde, der ırche, dem ÖOrt,
dem Manı, der Paraklet®® den Baum der Erkenntnis pflanzte®1« CT,
WIC 6S Psalm auf den Parakleten heißt, »uXNserTremM Nus Licht gab
und uLllsecerem Denken den Glauben leuchten lie136? Manı 1STt »Gelst der
Wahrheit« Quell des Lichtes und »Baum der Erkenntnis®3

So 1ST der wichtigste Faktor des innerseelischen Prozesses der Umwand-
lung Zzum Manıiıchäer der Vollzug Erkenntnisaktes, der dem KEr-
fassen Dualısmus besteht Das Ergebnis dieses Prozesses 1ST C1iN

48 Ps S6
49 Ps 28 14 und 30,26

Ps 163
51 Ps 116 1/2

DPs 166
Ps 167 8/9

54 Ps 170 8/11
55 DPs 169 21
56 Ps 59 13

Ps 40 26
DPs 75

59 Ps 75 29
eph
Ps 75 3()

62 Ps 22 14
Ps f



Cramer

Ergriffen-Werden VOLN der Gnosıs, die auf diesem dualistischen Erkenntnis-
akt beruht, und somıit, 1n gewissem Sınne, eine erkenntnistheoretische
Grundlage hat, wobel das Wort yerkenntnistheoretisch« natürlich nıcht 1m
inne der philosophischen Disziplın gemeınt 1st

ber WwI1Ie 1sSt 65 gemeınt ” Die Beantwortung der rage erfordert eine
Untersuchung der 1n den koptischen Manıiıchaica benutzten koptischen und
griechischen usarucke für yWIsSseN, kennen, erkennen, denken, überlegen,
prüfen, betrachten und unterscheiden.« Zum Teıl 1sSt das schon geschehen.
Eıine kurze Zusammenfassung se1 erlaubt.

Griechisch Sind VOE@, XLOTAVOLLAL und ÖLXKPLVO gebräuchlich.
Koptisch werden MME und A  N meılisten verwendet, den

Vorgang des Erkennens auszudrücken. Wıe bere1ts erwähnt, werden beıide
Worte Spätägyptischen MIit dem Auge als Determinatıv geschrieben. Hıer
1St wohl ein Erkennen gemeınt, das 1n erster Linıe auf ein Bemerken mit
dem Auge hindeuten soll, also ein nıcht ınıu verstandesmäßiges Erkennen

Die Worte M  9 sıch erinnern, denken, nachdenken über, MARMKRy)
sich eTIWAaASs überlegen, denken und QaTOT, prüfen, nachforschen, er-
suchen, gehen auf altägyptische Schreibungen zurück, die als Determinatıv
den s1itzenden Mann MmMI1t der and Munde zeigen.

Zu dem ebentfalls gebräuchlichen Wort EIWP9°*, erstaunt ansehen, be-
trachten, überlegen, g1bt CS ein Substantıv EIEPOC;,; der Lichtstrahl uch
das welst auf eın Erkennen durch Bemerken mi1t dem Auge, ein schau-
endes, betrachtendes Erkennen

Jedoch handelt sıch manichäischen Erkenntnis -Vollzug durchaus
nıiıcht Hu eine Art mythischer chau, sondern der ythos wird, VOTLT
allem 1n den Kephalaıa, begrifflich durchdrungen, daß eine ischform
Von Schau und ratiıonalem Denken entsteht.

Ial diese »Lehrvorträge« allerdings eine »Dogmatık« des anıchäis-
LL11US kann, WIE einıge Autoren 6S wagen®, das scheint wohl zweifel-
haft sSe1nNn. Es kommt darauf d. Was Nan diesem Falle »Dog-
matık« verstehen wiıll

Das Erkennen S spezifisch manıchäischen Sınne muß der »Jünger«
mıiıt heilıger Unruhe ersehnen und suchen, WIE 6S der Verfasser der Jesus-
Psalmen ausdrückt: »Meın en hat sıch nıiıcht VO Nachforschen dessen
fortbewegt, Was Dır verborgen 1St, Jesus, und meın Geist kann sıch
nıcht beruhigen, ich denke Deine Geheimmnisse®®©.« Der Diıchter
eines der Sarakoton-Psalmen we1i( sich auf dem rechten Wege, WE

sa »Der Weg 1sSt die Erkenntnis Gottes und, sıehe, die Erkenntnis
haben WITr gefunden®”.«

64 cheint ägyptisch nıicht belegt sein (2) Hıer belegt Ps 55,9
6 D uech, Le Manıcheuisme (Parıs 85 Böhlig, TO0oDOLleme des

manıchdıschen Lehrvortrags München
66 Ps 26,4)/5

Ps 35,5,9



Zur duahlistischen Struktur der manıchäischen Gnosis

Wem das gelungen IST, der gehört ZUr Ekklesia Manı 59 der Jünger
”HINEINE Brüder, Glieder, vollkommene Gläubige®% und bedeutsam
für dieses T’hema, »Mysteriengefährten Erkenntnis®%
Der elister wıll Jünger durch Tkenntnıs ZUr Vollkommenheıit führen,
also 1ST die Et  e C1NC intellektualıstische, nıcht ydu sollst«
sondern »W du erkennst, du das ute wollen« denn »Den
Schauenden 1bt Manı das Schauen und für dıe Dürstenden läßt die
lebendigen Wasser sprudeln, amıt S1C triınken und leben?® Schauen 1ST hıer

eEIwPo wıedergegeben, yüberlegen, ansehen, betrachten«. Aufden
Zusammenhang MIt dem Wort CIEP9E, der Lichtstrahl, wurde bereits hın-
CN. DiIe Schauenden, Betrachtenden, Überlegenden sind dıe VO:
Lichtstrahl getroffenen, und das führt ZU Ausgangspunkt zurück: S1ie
155CNMN Licht und Finsternis unterscheiden

In der schon wohl 150 existierenden Schrift, dem SOS »Evangelıum
der Wahrheit«, das siıch bekanntlıch auch den Funden Von hen-
oboskion be  e heißt CS8.; la N L’acte pPar lequel SAa1SIıTt

CONNAILT GCelu1 qu1 est cache. Et celu-c1 est le Fere, celu1 de Qqu1ı est
SOTT1 le Commencement CZ und gnostischen ymnus, den

Quispel Schrift Gnosıs als Weltrelıgıon zıtıert‘®, 1ST »Gnosıs
des heılıgen Wegs Geheimn1s« dıe durch Jesus vermittelt wird Hıer wıird
stärker als manıchäischen Denken das Suchen ach dem Verborgenen,
dem Geheimnis betont, während für den Manıchäer das Vollziehen
Erkenntnis-Aktes durch Erfassen des Dualısmus wesentlich 1ST

Auf die praktische Et  z übertragen heißt das Die Manıünger sollen
als »Mysteriengefährten der Erkenntnis des Meılsters« yvollkommene Jäu-
bige« SC1MH 1C jeder Manıiıchäer 1ST das So Sagt der elster dem Kate-
chumenen, der sıch ber den Zorn geratenen Elektus beklagt »Auch
der Elektus wohnt eiNnNnem Körper, der nıcht der 1ST In jedem
Menschen 1ST das Mysteriıum der ZWe1 006LAXL74 das des Guten und des
Bösen Eıne große Last legt auf den Schultern der eılıgen uch
iıhrem Örper wohnt der alte Mensch Der Katechumen 1ST auch C1inN

Sünder, ebenso WIC der Elektus, ja mehr och denn der Katechumen
verlangt begierig ach Speise und rank ach Frauen, ach old und
Sılber, Ehre, a und Ansehen Der Elektus aber sol] auf den Kate-
chumenen 1€e blıcken, sich Sanftmut annehmen und

Keph 24 6/7
eph 104 24
eph 90

raf FEıne gnostısche Bıblıothek dem und Münchener 'T’heolog
Zeitschr (1950)

W uec und Quispel Les ecr1ıts Z2NO0SL1QUES du CX Fung, (Amster-
dam 29

73 (Zürich 22
74 eph 220 16
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Du 1ST unNnser Bruder, Freund und Weggenosse, der mi1t unNns ZUu Lande
des Lichtes wandelt?5.« SO 1ST dıe tTthık eine hochstehende. Nachlässig-
keiten und Unvollkommenheıiten werden gerugt, schwerere Vergehen aum
geNANNT. Es scheint eine negatıven Sündenbekenntnisses gegeben
haben, W1Ie iINan dUus einem Rest den Homilıien?® und dUus dem manı-
chäischen Bet- und Beichtbuch erkennen kann?”.

Eın eigenartiger Ausdruck bezeichnet das Verhalten des Menschen, der
die schauende Erkenntnis nıcht besıiıtzt. Von ıhm heißt {Er schlägt
beständig das Kreuz des Liıchtes’8s.« Es handelt sıch hıer ein bild-
haft-mythologisches Wort, das einen Frevel das Lichthafte 1n der
Welt benennen ll »Das Licht-Kreuz 1st eine Lichtkraft, die gebunden
i1st7%.« »Sıe 1St die getötete, bedrängte, gemordete eeje die Kraft der
Früchte der Samen, die geschlagen, gepflückt und zerrissen werden,
und den Welten des Fleisches ZUT Nahrung dienen®®.« »Der Mensch soll

Boden bliıcken und auf seinen Weg achten, amıt das Kreuz des
Lichtes nıcht mıi1t Füßen trıtt und die Pflanzen verdirbt&l.« »Der ünger
fürchtet sündıgen, WE auf der rde geht und vielleicht das Licht-
kreuz drückt8s? « »Hais, Zorn und Erregung oten das Lichtkreuz®®.« Miıt
anderen Worten, der Mensch soll das Lichthafte der Welt nıcht VCI-

letzen, soll schonen. »Der Elektus sol]l seine Han!: VOTLr dem Kreuz
des Lichtes ruhıig halten?*« soll die urce bewahren VOT dem
Lichthaften, das in der Welt der Fremde 1st und Aaus der Gebundenheit

die aterıie erlöst werden mul Denn, die rde 1St yelIne gemischte
Erde®«, und ydie Elemente, die ursprünglıch reine heilıge QWSTNPEC
waren®®«, haben siıch MI1t dem Bodensatz des Bösen vermischt e1im Kampf
MmMi1t der Finsternis. Aber, »das icht und eben, das 1n en ıngen
1StS7« mu{l wıieder ausgeläutert, und »Gott, dem Unvermischten«, WIeE
6S 1mM Apocryphon des Johannes heißt®8, zurückgeleıtet werden. Das g_

eph 2201.
76 Hom 79
Wa Hrsg. Henning Abhandlg der Preuß z  ad. der Wiss. (1936) Nr

Man wıird das altägypt. Totenbuch, Kap 125, erinnert.
eph

79 eph
eph 78,5/9

81 eph
R 9 eph 208,3 /33
8 3 eph
84 eph
8 D eph 17,18

239,7/12eph
R7 eph 54,17
88 Quispel, GNnos1s als Weltreligion



Zur dualistischen Struktur der manıiıchäischen Gnosıs 101

schieht auf dem Wege ber die AioMeES?, allerfeinsten, nıcht verletzbaren
Verbindungen zwischen Hımmel und Erde, eLIwa den Sonnenstrahlen VOI -

gleichbar. Auf ihnen ziehen die Lichtteile als Volnl der atere1 ausgeläutertes
Licht ZU Lichtlande zurück. Durch diesen Prozefß geschieht rlösung,
ein kosmischer Vorgang Erlösung wırd auch durch Jesus den anz, einen
kosmischen Jesus, bewirkt. Er 1St der P€C.‘C(L)T€ (altägypt. rmt 1wW. f st?),
der Mann, der herauszieht?®, die Lichtteile Adus der aterle. prachlıic.
könnte INa  , das Sar nıcht besser ausdrücken. Er heißt auch P€C‘C(‚\)TCI
(altägypt rml 1W  F s 2 der Mannn der reinigt, und ein anderes Mal
»LÖöser der Seelen?? «

Am nde der Zeıten wıird siıch Aaus i1cCht und Leben seinen Örper
bauen, die S0g »Letzte Statue?%, die alles Lichthafte einsammelt und 6S

empornımmt ZU Lichtreich Der KOosmos zerfallt?%, vergeht 1im Feuer,
das icht wird EWlg selinem Reiche wohnen, die Finsternis 1mM Grabe
und 1n der Fesselung verharren ®?®. Der Dualısmus 1st verewigt?®, Der
Manıjünger aber soll diesen endzeıtlichen Dualısmus schon jetzt erkenntn1s-
mäg vollzıehen, durch bewußte 1 rennung VOIll 1C und Finsternis,
Gut und Böse der Welt und 1in sich selbst als einen yerkenntnistheo-
retischen« Dualısmus.

89 Böhlıig, TOOLEME des manıchdischen Lehrvortrages (München bringt
das Wort mit dem SYI: em anhängen, Pa verbinden, pe VCOI-
bunden se1In. eph 121,5 und 124,2

9 0 eph 82,21
91l eph 5,5

eph 82,21
eph 53,18
eph 75,20

Q 5 eph 52,16/19
96 eph 2217 ach uech, Le Manıcheisme 85 gz1bt ZEeWI1ISSE »Schulen«,

die in einem Endstadıum das C zuletzt Slieger sSe1InNn lassen ber die Fıinsternis.
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Das wissenschaitliche en der Armenier
in der Gegenwart

Von

an Inglisıan ınd

Vor allem danke ich dem Vorstand der Görres-Gesellschaft für die ehren-
VOoO Einladung, der Sektion für die Kunde des chrıistlıchen Orıients
einen Vortrag ber ydas wissenschaftliche Leben der rmenı1er 1n der
Gegenwart« auf dieser großen agung halten. In dieser Einladung
erblicke ich 88811 eCcC eine gewIlsse Hochschätzung, die auch der Armenologie
beigemessen wıird Wiıe weılt 1eS$ aber ach ZWel Weltkriegen der irkliıch-
eılt entspricht, werden die folgenden Ausführungen zeigen.

Es 1st wohl bekannt, daß insbesondere der €  rıeg den Armeniern
den 'Todesstofi gegeben hat Es wurden nıcht 1Ur ber eine Miıllıon Ar-
menier 1n Türkisch-Armenien vernichtet, sondern die sechs, hauptsächlich
Von Armeniern bewohnten Proviınzen Sanz entvölkert. Dadurch sind manche
Kulturinstitute und Vereine zugrunde SCZHANSCH, und 1in der Dıiaspora fehlt
ein ersprielßlicher Nachwuchs A4Uus dem gesunden Heimatboden

Während West- oder üurkısch-Armenien MI1t seinen Kulturzentren KOn-
stantınopel und eventuell myrna hauptsächlich unftfer dem französıschen
iınfluiß gestanden hat und infolgedessen auch die rmenıiler Aaus der 'Türke1

den französıschen Hochschulen studierten, die Ostarmenier VO:
Kaukasus WI1IEe die Von Sanz Rufßland se1it jeher mehr der deutschen ultur
zugenel1gt und bevorzugten als ausländische Hochschulen 11UT die deutschen.
So D verzeichnet das 1bum Academıcum der orpater Uniiversıität für
die Jahre —  9 S1e och eine deutsche Unmwyersıität Wäaly Ar-
menier als inskrıbijerte ordentliche Hörer, außerdem Externe, die ihre
Abschlußprüfungen dieser Universıität abgelegt haben? Diese Vorliebe
und Orijentierung sehen WITr bıs ZU) Weltkrieg, olge der polıtischen
Umwälzungen das Studium Ausland unmöglıch gemacht wurde.

Es 1st auch nıcht VON ungefähr, WE die westarmeniıischen Literaten 1mM
allgemeınen belletristisch tätıg SCWESCH sınd, während die ostarmenıschen
auch das philologisch-historische Gebiet gepflegt haben; vgl Gr Chalatıan,
Daghbaschian, Ter-Movsiss1an, Ter-Poghossian Gf.; 71 er
Mekerttschian ( Er. Ter-Minassıan und andere. Solche Privat-
gelehrte der Lage, manche altarmeniıischen Geschichtswerke

Vortrag auf der Tagung der Görresgesellschaft Aachen 1M Oktober 1954
Vgl Dr eghıan, Die armenıssche Studentenschaft der Dorpater Unwver-

sSıtat (Wıen, Nat. Bıbl 150 25—39, 1l,.
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WIC Agathangelos, Lazar von Pharpı, Moses Von Choren kritischem
Apparat herauszugeben

Ostarmenıen besaß der Akademie Von Edjmiatsın wohl für den
geistliıchen Stand bestimmt Institut Nersess1an Tiıfıs, und VOLI
allem Lazarefischen Instıitut der Orientalıschen Sprachen Moskau
höhere Lehranstalten

Wenn auch diese Lehranstalten WIC überhaupt die früheren armenıschen
Kulturzentren infolge des Weltkrieges zugrunde ZiINSZCH, fanden S1C
der armenıschen Soy_vjet--Repubdlı reichlıchen Ersatz Eın
iıtalıenıscher Reisender, 3er VOT kurzem das ZWEeI1ITEe Mal SowJjet-Armenien
bereist hat, bezeichnet als ydıe kleinste, aber fortgeschrittenste Republık
der Sowjet-Union« Dieselbe hat 500 000 Eınwohner, davon die aupt-
stadt Erewan alleın 400 0O0OO irüher zählte S1IC Ur 000 Einwohner
Schulpflicht 1ST auf dem Lande Jahre, den Städten a  FE Sowjet-
Armenıien, diese kleine Republık hat 1400 Schulen, davon Höhere
Schulen miıt 2500 Volksbibliotheken Der Wissensdrang der armenıschen
Jugend 1ST sechr ermutigend DIe Hörerzahl den verschiedenen Hoch-
schulen, dıe den “”2Uer Jahren gegründet wurden, STLEIZT 109900080058 och
Man 1ST Begriffe, C1Ne C6 Unıiversıität MITL Kostenaufwand VonNn
41 Millıonen Rubeln erbauen Die Unıiversıität, die ach uLNlsereInNn Begriff

der phılosophischen aku SAMT iıhren Fachdisziplinen gleichbedeu-
tend 1ST, hat 2000 Hörer und ber 250 Lehrer, von denen ber die Hälfte
dUus derselben hervorgegangen 1ST Viele Von den ersten Lehrern, WIC

Manandıan, anu. Abeghıan, Adjarıan und andere, ehemalige
Schüler der deutschen Hochschulen DIe Staatsbibliothek Vonl Erewan
besitzt ungefähr 000 000 Bände und 000 Handschrıiften, VOL denen

600 fremdsprachig Sind DiIe wıissenschaftlıchen Institute en a.  C
1953 eın 850 Werke ber verschiedene Fächer herausgegeben

DiIe wissenschaftlichen Leistungen S1INd nıcht geringzuschätzen Ich muß
el vorausschicken, daß ich leider nıcht der Lage bın, ausführlich
darüber berichten, weil das Materıal dafür fehlt uch die Mech1i-
tharısten-Bıbliothek Wıen kann nıcht alles ach Belieben aus Sowjet-
Armenien bekommen weder durch Tausch och käuflich Ich versuche
aufs Eınzelne einzugehen die angeführten Werke Sind armeniıscher
Sprache und die Verfasser Professoren der Erewaner Unmiversıjtät

Der VOT Jahren verstorbene Literar-Historiker Hagob Manan-
1an hat uns beıten hinterlassen ; davon sind manche deutscher WIC
auch russischer Sprache Einige hier angeführt Dıie (armenische)
gräkophıile Schule und dıe Perıoden ıhrer Entwicklung J1en ® Der
Feudalısmus Alt-Armenıen (Er $ Dıie Lösung des Problems des Chore-
natzı (mit LTUSS und deutschem Resume Er Dıie Hauptwege
Armenmnens ach der Peutingerschen Tafel (mit LUSS,. und deutschem Resume
Er > T’heon rhetorısche Progymnasmata (Er Tigran und Rom
(Er 1940 dasselbe 1ı LUSs, Sprache Krıtischer UÜberblick über dıe
Geschichte des armenıschen VolkRes (Er und (Er >
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Je eine kleine Arbeıit ber die griechische nschriuft Vomnl Armawtır, Vvon Garnı
(Er. 1946 ; auch LUSS Er S Um dıe Frage der Erfindung des armenısschen
Alphabets (Er USW. USW.

Als Kulturhistoriker hat Prof. Samuelıan Die Kultur des AÄAltarme-
1eNns Bde (Er 1931 und veröffentlicht.

Der vorıges Jahr Lebensjahr verstorbene Linguist Hratschia
Adjarıan ein Schüler Meillefcfs Parıs) und Hübschmanns (Straß-
burg) leistete ungeheuer viel. ber 150 Artıkel und er davon
manche mehrbändig tragen seinen Namen. Bereıits seline Studıien den
verschiedenen armenıschen Dialekten aus der jugendlichen Zeıt fanden dıe
Aufmerksamkeıt der Fachgelehrten, 0 wurde die Arbeıt ber den
Diıalekt Von Charabagh (Vagharschapat ban  9 198 S Vomn seinem
Lehrer Antoine eillet besonders geschätzt und einer französıschen
Zusammenfassung 1m JFournal Asıatıque >5 561—571) gewürdigt.

Das berühmte Werk 1st das Wurzelwörterbuch der armenıschen Sprache
1in Bänden mi1t einem Supplementband das einzıge auf diesem Gebiet.
Es werden hıer alle Wurzelwörter, die ın der altarmenischen Literatur VOI -

kommen, zusammengestellt. Es wird hingewlesen auf die Bedeutung der
eventuell die verschiedenen Bedeutungen jedes einzelnen Wortes, VOTr allem
1n verschiedenen Dıalekten es bekräftigt mi1t Ziıtatenbelegen und

wird versucht, be1 jedem Wort die tymologıe festzustellen. jarıan
selbst hat 1688 Wörter etymologiısch erklären können, 118 echt
armeniısche Wörter sınd eillet möchte VONl diesem trefflichen Werk
wenigstens eine kurzgefalßte Ausgabe 1n einer europäischen Sptrache haben

Lexıkon der Eıgennamen der Ärmener. Es enthält alle Eigennamen,
die 1mMmM aufe der Jahrhunderte die Armenier und Armenierinnen getragen
haben und die 1n der einheimischen und remden Literatur Ww1Ie 1in den
Inschriften erwähnt Sind. Jeder Name wıird etymologisch erklärt, auf dıe
Zeıt und die Quelle hingewılesen. Das Lex1ikon 1St 1n Bänden erschienen;
die MIr zugänglıchen ersten Bände (erschienen 1947 — machen alleın
7148 Selten 1n Tro13 &O AUs,.

Vollständıge Grammatık der armenıschen Sprache ım Vergleich mıl
562 Sprachen. Erschienen Sind 1Ur an (Erewan > 65 sollen och

weıtere Bände folgen.
Geschichte der armenıschen Sprache 1n Bänden (Er 1940 und
Untersuchungen ZAU) Dialekt der Armener U“onNn Konstantınopel (Br
Untersuchung U Dialekt U“on Ardeal (Er
Untersuchung ZU Dialekt D“oN Wan (Er und viele andere.

Außerdem Sind och ungedruckte er Vonl ıhm vorhanden, dıe sehr
interessant seIn scheinen. Auf sprachwissenschaftlichem Gebiet arbeıten
auch dıie Linguisten Ghapantzıan, dessen Werke mM1r nıcht zugänglich
sind, und Ar Gharıbıian, Die armenısche Dialektologie aut- und
Formenlehre (Er
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anu Abeghian liefert uns eine Geschichte der armenıschen Literatur
1n Bänden: Stephan Malchassıiıan ein Ärmenaisches Wörterbuch (4 Bde.).
Von iıhm auch: Um das Problem des Chorenatzı (mit IUSS,. Resume Er9
außerdem eine kritische Ausgabe des Nutzen der Medizıin des armenıschen
Ärztes Amirdovlath (15 Jh.); WIeE auch der Geschichte AÄArmeniens des
Sebios (7 Jb.), und davon och eiıne russische Übersetzung UuUSW.

Abrahamıan macht eine kritische Ausgabe und eine gründliche Unter-
suchung Ananıa Schirakatzı's (7 Jh.) Werken, separat och seiner
AÄAstronomie; annn ZUT Chronologie des Stephan Orbelaean (14 JRÖ);
behandelt auch die Handschriften der eographie des Moses Chorenatz]ı.

Harutıiunian, Der Gebrauch UVon Farben Un Tınten In den Al
armenıschen Handschrıften (Armenisch und TUuss. Er

Wertvolles Quellenmaterial für die Literaturgeschichte bietet Cha-
tschıkıan 1n seinem Werke Dıie Kolophone der armenıschen Handschrıiften
des 14. Fh und 756 S.)s der nächste TUC befindliche
Band enthält die Kolophone des akoDıan veröffentlicht
Kleıine Chronographien für den Zeıtraum VO  S 13.—168. Fh. Interessant sind
die Arbeiten des VOT einıgen Jahren verstorbenen Thoramanıan ber dıie
armeniısche Baukunst. Harutiunian, Archıtektonische Inschriften V“OoN
Danın aAUS dem d.—0.Fh (mit LUuss.,. Resume Er In russischer
Sprache erscheinen auch gediegene Arbeıiten Von Gr Miıkaelıan, Ge-
schichte des armenısch-Rılikıischen Reiches und Von eorg Goyean, (rT1e-
schichte der armenıschen Z2000-Jährıgen Bühne mehreren Bänden (2 Bände
Sind erschienen, Bände folgen NOC. Hovyh Petrossıan, Dıie Bıblıo-
graphıie der armenıschen Liıteratur 7019} 18. Fh hıs ZAUNV Sowjetisierung Arme-
nıens (Er ders:; Dıie Bıblıographie der armenıschen Periodıica V“oN

954 (Er Dies alles 1St selbstverständlich VOoONn den betreffenden
Instiıtuten herausgegeben worden. Eıine solche Arbeit 1st auch Das Älbum
der armenıschen Mınıaturmalerei (Er ein gediegenes Kunstwerk.

Zu den Ostarmeniern gehört auch der VOLT Jahren Lebensjahr
verstorbene Erzbischof Garegin Hovsephilan, se1it 19423 Katholiıkos Von
ılıkıen mıiıt dem itze in Antılıas (Liıbanon), WCLN auch Mitglıed des
Klosters VON Edjmiatsın WAar. Seine deutsche Ausbildung der Leipziger
und Hallenser Uniıiversıität merkt INnNan in seinen gewissenhaften Arbeıten
se1n Hauptfach WTr die altarmenısche Baukunst und alere!l. Die 1es-
bezügliıchen er WIeEe das 3-bändige Werk C’halbakıer oder Proscheank ın
der armenıschen Geschichte 1St eine lıterar-geschichtliche-kunsthistorische
Monographie, worıin die gewissenhafte Arbeitsweise WIEe die Weite seliner
Fachkenntnisse besonders auffallen. Eıine Neißige Sammelarbeit Von
zehnten sehen WITr einem anderen Werk Dıie Kolophone der (armenıschen)
Handschrıften; der Band enthält die VO bis 1250 (Antılıas >
dıe welteren Bände werden folgen. Außerdem hat ungefähr fachwissen-
schaftlıche Beıträge lıterar-geschichtlicher und kunsthistorischer verfaißit

Von den in der Diaspora lebenden Armeniern Sind die wohlhabendsten
die 1n den Vereinigten Staaten. Für diese 000 Ärmenier erscheinen



106 Inglisian

armeniısche Zeıtungen und Zeitschriften ; die bekannteste 1ST die Monats-
schrıft Haırenmik die manchmal wissenschaftliıch nützliıche Artikel bringt
DIe altere Generation der Armenier der Dıiaspora, die unter den tLraurıg-
sSten erhältnissen dıe heimatlıche Scholle verlassen mußten, fühlt sıch
sehnsüchtig 1MMer och dorthin hingezogen, besonders der CEHNSCICH
Heıiımat Soliche en sich zusammengeschlossen und He1l1mat-
verbände gegründet Viele haben nıcht 11UT ihrem He1imatort WIC -Egın,
Eudokıa, Kaisarı)e, Ayntab aynı-Heni der Provınz Diarbekir, Marasch
us  < Cinh unvergeßlıches Denkmal SeESETZL durch CISCHC Monographien,

Geschichte, auch Kulturgeschichte, Volksgebräuche, der Dialekt us  <

des betrefienden ÖOrtes mehr der WCNISCI den gebührenden atz finden,
sondern SIC möchten als CISCHNCS rgan die Erinnerung dıe heimatlıche
Scholle wachhalten; 1bt ungefähr solche Zeitschriften EKEınen mehr
wissenschaftlichen Wert hat die Arbeıt VonNn Kürdıan Erzıngan UN
der anton Von Ingılene (Venedig Band (Von Anfang bis Die
rmeniısche Wohltätigkeitsunion New ork g1ibt 19572 CL besonders VOI' -

treffliche Arbeit ihres Erzbischofs JLırayr (Melik-Muschkambarıan) ber
den armeniıschen Dichter Frık Laien aus dem Ih heraus Zu
der armenıschen Kolonie den Veremigten Staaten kann InNnan SEIT dem

Weltkrieg rechnen Sırarpiı Der Nersess1an, früher der Sorbonne,
deren Facharbeiten ber dıe armenische Miniaturmalereien öfters
europäischen prachen verfaßt breiten reisen bekannt SC1H dürften

Die armeniısche Kolonie Von Ägypten ungefähr 28 000 der Zahl
VOT allem Kaiıro und Alexandrıen g1ibt Zeıtungen heraus
Als Privatwissenschaftler kommt hıer rage Alboyadj)ıan, der SEeIt
Jahrzehnten 1enste der Armenologıie steht Von SCINCN Arbeıten
hıer unter anderem erwähnt DiIie ausgezeichnete aus 7500 Seiten be-
stehende Monographie ber die Geschichte der Armener DOoN Kaisarye
(Kaıro Geschichte der Armener Don Eudokı1a (1952), Geschichte der
armenıschen Kolonıe (1941), Ie Grenzen des geschichtlichen Armenıens (1950)
Zu den Gebildeten der armenıschen Kolonie gehörten auch chd) d
bekannt durch SC1H Buch I:e tausendjährıge Herrlichkeit der ArSakıden
Armenıiens (Kairo und der Gartaschlan, Materıalıen ZUr

Geschichte der Armenıuer Agypten eıl Die Geschichte der armenıschen
Kırchen und Friedhöfe Älgypten (Kairo /Zum Schluß SC1 och e_
wähnt eorg Misırlıan, Berühmte Armener ÄAgypten ach akrızı und
anderen bekannten Geschichtschreibern (Kairo

Das nichtunierte Kloster Sr Jakob Jerusalem, das zugleich der
Patriarchatsıtz 1IST, hat auch Cein CISCHCS rgan S1I0N. Ehemals, WIC auch
och den Patriıarchen Durıan, Guschakıan, Nischanian, WTr OR e1N!

angesehene Monatsschrift, aber heute leider sehr OE  = wissenschaftlichen
Beıträgen

In der Aaus 200000 AÄArmeniern bestehenden olonıe Syrıen und
Liıibanon erscheinen Zeıitungen und Zeitschriften Der Jahre 1951
verstorbene Erzbischof Artawazd Süuürmeyan, der ange Jahre hlıer
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en Östen gewirkt hat, hat unlls anderem hinterlassen: Geschichte
der Armenier U“on Aleppo eine sehr ausführliche, aus Bänden bestehende,
topographische, geschichtliche Studie Es se1 och erwähnt der Katalogder armenischen Handschriften Von Aleppo, dann der ungefähr 4000 Hand-
schriften des armenıschen Klosters St a. Jerusalem wohl eines
Teıles WIeE der be1 den Privaten befindlichen. dieser Stelle se1
gleich erwähnt, da{3 die Katalogisierung der armenischen Handschrıiften
Von Jerusalem Von Orayr Bıschof Pogharıan fortgesetzt wird (2
Jerus.

Im Lıbanon haben ZWel Katholikosate Von Kılıkıen ein unilertes und
e1in nıchtuniertes mit eigenem Organ ihren e Das rgan des nıerten
Avedik-Monatsschrift (Beyrouth-Achrafie), WIE das des Nıchtunierten Hask-
Monatsschrift (1n Antılıas) bringen öfters interessante Beıträge ZUT arIme-
nıschen Kirchengeschichte. Das kulturelle Leben des Lıbanon 1st stark
beeinflußt VoNn der Unıversıität St 0OSe: (Beyrouth), die Von den {ranzö-
siıschen Jesuiten geleıtet wIird. 1ese1lDe hat eine besondere Lehrkanzel für
Armenologie, deren Vorstand Jean Mecerijan iSt. In der Serie der
Melanges de *’ Universite Saıint Foseph wurden Hefte als Bulletin Armeno-
logıque (das letzte herausgegeben. Hıer 1st bekannt als armenischer
Kulturhistoriker Kassunl, VOTLT allem mi1t seilner Arbeıt: Dıie Ge-
schichte der armenıschen Kultur (Beyrouth Ausführliches ber die
armeniısche Kolonie 1mM Liıbanon VoN WarJapetian, Die Armenier
ım Lıbanon (Beyrouth

In Europa befindet sich dıe größte armenische Kolonie in Frankreich,;
der Zahl; S1e g1Dt Zeıtungen heraus. Von wissenschaftlichen

Arbeiten aber annn INan nıcht reden. Zufällig bringt dıe eine oder die
andere Von diesen Zeitungen, WIe solche in anderen Ländern, höchstens
ethnographische Beıträge.

In Deutsc  and (Stuttgart) wird herausgegeben die armenische
Zeıtung Hayastan (d Armenien). Hıer wirkt als Lehrer der armenıschen
Sprache Artasches Abeghian früher Orientalischen Institut der
Universität Berlın, heute üunchen

Als armeniısche wıissenschaftliche Institute in Kuropa gelten die beiden
Mechitharisten-Kongregationen Von San Lazzaro be1 Venedig
und Von Wiıen. Die erstere, verdienstvoll VOTLT allem durch die Heraus-
gabe vieler Werke dUus der altarmenischen Literatur, besitzt Bazmavep

Polyhistor) die älteste, 112 Jahrgang stehende Monatsschriuft als
Organ Der VOILI Jahren verstorbene Hatzoun1ı hat uUulls außer vielen
Beıträgen ın diesem rgan sehr interessante Monographien ber die
armenische Kıirchengeschichte und Ethnographie hinterlassen. Die Fest-
schrıft anläißßlich der 200-Jahrfeier des Todestages Mechithars (Aprıl
befafßt sıch mehr MI1t der neuarmenischen Literatur und Belletristik WIe
überhaupt San Lazzaro deshalb hat Bazmavep den breiteren Schichten
des Volkes Eingang gefunden. Gegenwärtig werden VvVon San Lazzaro die
Von Dayan europäischen Noten ZESEIZLEN armenıschen ymnen
herausgegeben.
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Das rgan der Wıener Mechiıtharısten Handes Amsorya-Zeitschrıift
für armenısche Phılologıe Jahrgang, 1ST SC1IHLCI Berufung och
1imMMer Lreu geblieben, obwohl mehr für die Gelehrtenwelt bestimmt 1ST
Durch Handes Amsorya S1nd 1 den letzten Jahren erschienen: Ausführliche
Monographien ber dıe armenischen Klöster den verschiedensten
Provınzen (3 Bände) VON Oskıan; C111 tiefschürfende topographische
Untersuchung ber FestungenAltarmenı1ens Von r_p
und manche andere Beıträge von anderen Patres SO hat Inglısıan die
armeniısche Umarbeıitung SCINECEI früheren Arbeit AÄrmenıien der Bıbel
C111C biblisch-geographische Studıie, herausgegeben; annn Textkritische
Bemerkungen U armenıschen Mıssale, nachdem vorher den armeniıischen
Medw—text 1 deutscher Übersetzung herausgegeben atte Es SC1 och e_

wähnt das Konzıl DoN Chalkedon und dıe armenısche Kırche 1 Band Von

Grillmeier und ac  ‚9 Das Konzıl Von Chalkedon (1953) Zum
200 Todestag Mechithars Jahre 1949 gab die Wıener Mechiutharısten-
Kongregation heraus: Das armenische Hoch- und Pontifikalamt von Aıidyn-
Böhm für den Viersumm1genN gemischten Or I Begleitung VON Orgel und
Orchester Transkrıptionen des armenıschen 1 extes und lateinischer
Übersetzung: außerdem C1NCc Festschrift, die sehr 1 Studien enthält.

Ungeheuer 1e] elistet der Chefredakteur von Handes Amsorya Nerses
Akınıan, der heuer auf 5Qjährıige literarische Tätigkeıit zurückblickt
DiIie Herstellung CeiNeTr kritischen altarmeniıschen Literaturgeschichte, die
SC1H Fach ISU; würde ohne Heranziıehung der armeniıschen Handschriften
MIi1t ihren Kolophonen mangelhaft SC11] /Zu diesem 7 wecke bereiste
viele Länder Er studierte ber 000 Handschrıiften und schrieb deren
Kolophone ab die heute Zehntausende ausmachen Dadurch erwarb

umfassende Fachkenntnisse, die sSsCINCN Arbeıiten mehr hervor-
treten ] Diese Arbeiten machen heute Bände auUS, ohne mitzuzählen die

200 Beıträge, die Handes Amsorya und anderen Zeitschrıften
veröffentlicht sind Außerdem hat 11 ungedruckte er manche
mehrbändig In eiNer Besprechung der er Akınıans heißt E

» Der Verfasser ragt nıcht 1Ur SCINCHN Landsleuten zweıifelsohne durch
SOUVETANG Beherrschung und kritische Durchdringung der armenischen
Quellen und der Literatur hervor; bewundernswert und VOoN nıemandem
erreicht 1ST der umfassende Überblick, den auch auf allen 1 rage kom-
menden Randgebieten erworben hat und den Arbeıten
wlieder aufs glücklichste ann dem sicheren Boden der
Wiıener Mechitharistenschule stehend, beherrscht das Materıal,
berücksichtigt die malßgebenden Arbeıiten aller hervorragenden
einheimischen Gelehrten, ob 1U  — e1iNe armeniısche Übersetzung
der rhetorischen Progymnasmata des 'LTheon Voxn Alexandrıen untersucht
der die armenische Übersetzung der Sentenzen des Önlgs Chosrau
Er elistert alle Probleme Urc schlechthın erschöpfende Behandlung
Die Adus lebevoller Kleinarbeıit hervorgegangenen Untersuchungen ber
mittel- und neuarmenische Geschichte und LAıteratur tragen denselben
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Stempel kritischer Sorgfalt und gewissenhafter Forschertätigkeit
Er hält Urc SCINCN krıtischen innn die Armenistık auf hoher wissenschaft-
licher Stufe Nıcht zuletzt dafür sind WIT ıhm höchstem ank VOI-

pflichtet (Mlaker, Orıent Literaturzeıitung [1943] Es
hıer VON SC1NCMN Werken angeführt

Ie Einführung des Christentums Ärmenmen Un Georgıien »Die
gefangene Frau« dıe hl Rıpsıme und dıe Al Nıno Eıine historische Unter-
suchung MIt Quellenstudien Wıen 1949 (armenisch MItT deutscher AAl
sammenfassung)

Die Reihenfolge der Bıschöfe Armenmnens des und FA (219 439)
AnBoll 1947 (Melanges Paul eeters
Ausführlicher Der hl Gregor der Erleuchter (219 249)

Dionysio0s O“on Alexandrıen, Brıef ber dıe Busse Meruzanes, Bıschof
Armenens lext und Untersuchung Dieser Meruzanes, erwähnt be1
KEusebius Von Cäsarea (VI 46 2 1ST ach diesem Forschungsergebnis der
Nachfolger des Gregors des Erleuchters Der dem Namen »Se-
wandıay« der armeniıschen Literatur erhaltene Brief ber die Buße
gehört diesem Dı0onys10s

Die AanO0Nes der armenıschen Synode D“on Sahapıwan (1 440)
lext und Untersuchung

Korıuun, Bı0graphie des Al astotz lext und Untersuchung C1NC
kritische Ausgabe dieser kurzen Lebensgeschichte des Geschichtsschreibers
des Ih Außerdem führe ich och solche Arbeiten Akınlans d
dıe für breitere Kreise SC1IMN dürften

Untersuchungen den sogenannten AanoNeSs des hAl. Sahak UN das
armenısche Kırchemahr Anfang des Tla Wıen 1950 (armenisch).

Sıiımeon D“OoN PIndzahank:' und Übersetzungen aAUs dem Georgischen.
Es kommen 1ı rage a) Proklos Dıadochos; Johannes Von Damaskus;

Johannes Klımakos; Johannes der T’heologe; Geschichte der
Georgier; Der griechische Oktoechos; g) Reste Adus der Literatur der
ÄArmenier ach griechischem Rıtus Wıen 1951 (armenisch MIt deutscher
usammeniTassung).

Die Sammlung der Madrasche des Al Ephrem des Coelesyrus alt
armenıscher UÜbersetzung. (Handes sorya 1953/5).

Moses der Dashuraner, Geschichte der AÄAlbaner ( Aluaner ). Literar-
historische Studıien. (Handes Amsorya 1953/5);

11l Nerses D“ON Lambron, Erzbischof O“on 1 arsus, sein Leben und
schriftstellerische Tätigkeıt Wıen 1954 (armenisch) Eıne sehr interessante
Arbeit, die die Person dieses gelistreichen, unıonsfreundlichen armeniıschen

EineErzbischofs G& 1198, Lebensjahre) Z (regenstande hat
besonders tiefschürfende Monographie 1ST

Elısäus Vardapet und Geschichte des armenıschen Krıeges
Bänden— armenisch MIT deutscher Zusammenfassung) Hıer
Akınıan ach der dem Namen »Eghische« bekannte Autor

Anfang des Jh ursprünglıch eiNe Geschichte des »Armenischen
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Krieges«, Aufstandes die Perser dem Mamıikonier
Vardan 11 dem y T’apferen« 571 geschrieben habe; diese heute VCOT-

lorene Geschichte SC1 dann erheblich Zeıit (1im Jh.) Von

Fälscher umgearbeıitet worden der unXns erhaltenen berühmten Erzählung
VO Aufstand und Heldentod des Mamikoniers Vardan des Großen,
und Gefährten, die Jazdegerd 11 1 451 den Märtyrertod
erlıtten Hengstenberg ywirklıch überzeugt von der Rıchtigkeit dieser
'T hese« außert der Besprechung des Teıiles den Wunsch »yals Krönung
des (Janzen möchte C1HC Ausgabe des Elisäus herstellen, der
durch verschiedenen Druck gekennzeichnet wırd Wäds dem Original angehört
habe und W3as dem Redaktor zugeschrieben werden muß« Miıt Rücksicht
auf die Bedeutung des Werkes für die Nachbarländer X1Dt den Rat

111er sich MIt byzantinischer Geschichte der älfte des Ih
beschäftigt, wiıird gut aran tun, das Werk Akınıans, WC) 6S einmal ab-
geschlossen IST, neben sıch legen«. VYZ 28 [1938] 169 — 172)

Wenn ich auch MITL mMEINCHN Ausführungen WEIT 211S, möchte ich
doch C1iH Arbeit Akınıans nıcht unerwähnt lassen, und ZWAAT: Der
Al Maschtotz Wardapet Se1N Leben und sSenın Wırken 1en 1949 d1i-

menisch mMiıt deutscher Zusammenfassung) Unter andern behandelt hiıer
Akınıan yDie Erfindung des georgischen Alphabets« Die georgischen

Annalen behaupten, den Georgiern das Alphabet Könıig Parnavaz
gegeben habe Diıesen Passus der mythischen orzeıt kennt die armeniısche
Übersetzung (von Simeon von Pghndzahank’, Jh.) der Annalen nıicht,
1ST auch anderwärts nıcht beweısbar. Der CINZISC, der Von der Erfindung
des georgischen Alphabets spricht, 1ST Korılun, der Biograph des Maschtotz,

Lehrers Da als Zeıitgenosse schreıibt 1ST Glaubwürdigkeıt
ber jeden Zweıtel erhaben Als Maschtotz ach der Erfindung des d1L-

enischen Alphabets Jahre 407) 415 Georgien besuchen wollte,
machte für die georgische Sprache CISCHNCS Alphabet mıiıt 20 Buchstaben
und stellte sich damıt dem Könıg ur und dem Bischof Moses VOT

Das Alphabet fand den Beifall des Önıgs
Ferner » DIie Erfindung des alano-gotischen Alphabets« Der selbe Koriun

berichtet Als Maschtotz och auf byzantinischem Boden Waäal, wohiın
sıch begeben hatte,um eINEN kaiserlichen Erlafß zwecks Gründung armenıscher
Schulen Römisch-Armenıien erwirken, kommt Aluan-Priester
1AamMeNs Benjamın ıhm und biıttet Ce1in CIZCNCS Alphabet für SC11H Volk

hıer be1 Koriun der Name uan als lan verstehen SCIHI, beweist
Akınıan MIT Belegen AdUus armenischen und anderen Schriftstellern WIC

auch durch den Umstand das Nachbarland VoNn Armenıien Aluank
Albaner) größtenteils das Armenische beherrschte und gebrauchte

Als Maschtotz 415 ach Alkluank kam und dem Köniıg WIC dem Bischof
vorschlug, das 1CUu erfundene armenı:sche phabe und MM1Tt diesem das
neuerstandene armeniı:sche Schrifttum anzunehmen, amen ihm diese sehr

und erlaubten, auch ihrem Lande Schulen errichte
und die JUNSC Generation Schrifttum ausbilde Deshalb 1ST 6S unmöglıch
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denken, dafß die Ahluaner den Priester Benjamın Maschtotz gesandt,
als dieser sich oströmiıischen Gebiet auf hielt Tatsache 1St, dafß der
Alanogote Priester Benjamın Maschtotz gesandt wurde, als derselbe sich
1n Konstantinopel auf hielt, damıt für ihre y„barbarısche« 5Sprache ein
Alphabet erfinde Maschtotz tellte das aus D Buchstaben bestehende
Alphabet her; griechische und 11 VON dem griechischen Alphabet ab-
weıiıchende Schriftzeichen, die hergestellt S1INnd ach der Methode, die asch-
TOTZ be1i der Erfindung des armenıschen Alphabets verwendet atte Infolge-
dessen bestreitet Akınıan die Behauptung, da{fß ulfıla der Erfinder des
gotischen Alphabets und der Übersetzer der gotischen Bıbel SCWESCH sE1.
Rufinus, der seline Kırchengeschichte 4023 verfaßte, SOWIE 'Theodoret
(um 444 ) erwähnen nıchts davon. Diesbezüglich schweigt auch Auxentius,
Woulfilas Schüler und Bewunderer. Dieses Schweigen eines Auxentius
1St och beredter als die Zeugnisse der ETW Jahre später schreibenden
Kirchenhistoriker, WIeE Sokrates und Sozomenus, die dem Einfluß
des Philostorgius —4 stehen, dessen Tendenz, den arianıschen
ulfıla 1m Übermaß preisen, ja yvergöttern« und alles Gute
ihm zuzuschreıben, seINe Glaubwürdigkeıit sehr iraglıch macht

diese Ausführungen schließt och als letzten Abschnitt
»das Fortleben des gotischen Alphabets Runenschriıften. Futhark eNTt-
zıffert als ein armeniıischer Spruch«. Der unologe Sophus ugge hatte
den Versuch gemacht, diese ymagische Formel« mıiıt ılfe des
Armenischen entzifiern. Seine Proben hatte 1n einem Brief (vom

Aprıl 1904, Christiana) dem Wiıener Mechitharıstenpater Dashıan
ZUTr: Beurteijlung vorgelegt. Man we1ß nıcht, WwWIeE siıch hierzu Dashijan
geäußert hat Diıesen Versuch des dänıischen Gelehrten, der das
armenische ut gelesen hat, greift Akınıan wieder auf und führt weıter,
WaS ugge AUSs Mangel SCHAUCICI enntnis des Armenischen nıcht
möglıch WAar. Demnach steckt MM Futhark keine magische Formel, Sagt

Akınıan, sondern eine rmahnung 1n klassısch-armeniıischer Sprache
ZU Lobpreıis Christi:

Eiılet
preisen Christus

Herr Emmanuel
Ott mi1t unlls
1n wigkeıt Kwigkeıit !«

Muiıt dieser problematischen Ansıcht schließe ich meıine Ausführungen ab,
die bestimmt ein traurıges Bıld bileten. Es annn vielleicht be1 den ÄArmenitern
eine geEWISSE Interesselosigkeit wıissenschaftlichen Arbeiten vorliegen ;
die größte Schuld aber tragt das Entwurzeltsein VOoNn der heimatlichen Scholle

Die Armenter, dıe alle Weltteile ZersStireut sind, trachten danach, HTPC die
Presse ihre Zusammengehörigkeit, das nationale Bewußtsein bewahren. Die
ber 100 armenıschen Zeıtungen der Dıaspora, ungefähr 100 die
Wıener Mechitharısten-Bibliothek bezieht, Sind ein sprechender Beweıls dafür
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ine koptische Ollampe D Edfifü
1m Nationalmuseum ZU arschau

VON

Rıchard Böhm

Unter den vielen antıken Terracotta-Lampen des Nationalmuseums
Warschau, welche demnächst Von Frl Dr Marıe Bernhard, dem Kustos
des Museums, in einem ausführlichen Katalog veröffentlicht werden, be-
finden sich s1ieben Lychnarıa, die neben oder ANSTATT der üblichen Ver-
zierungen Inschrıften aufweisen. Eine davon 1St 1n arabischen, dıe übrıgen
Sind in griechischen Schriftzeichen gehalten. Eıne von den letzteren soll

folgenden besprochen werden!.
Diese ampe wurde Von der polnisch-französischen Ausgrabungs-

expedition während der Kampagne des Jahres 19239 1in Oberägypten be1
Edfü, der Apollinopolıs Magna der griechisch-römischen Epoche, 1n einer
dem Jh A Chr angehörenden Grabungsschicht gefunden und Von den
polnischen Mitgliedern der Expedition ach Warschau gebracht?.

Die Inschrift 1St selinerzeıt sofort entziffert und 1mM der Berichte
ber die Ausgrabungen*? veröffentlicht worden. DDort 1St auch eine photo-
graphische Abbildung der ampe finden?. Freilich las inan damals
(B I:  MONANA Be1 SCHAUCI Betrachtung erg1ibt sich aber:

Was bedeutet 1Un diese Inschrift ” Entscheiden: Ist, WI1Ie inNnan die 1in
CONtINUO geschriebenen Buchstaben Was be1 diesem Vorgang es
vorkommen kann, 1äist siıch ahnen, WCLLN iNnan siıch vergegenwärtigt, da{ß
eine andere, sehr äahnliıche Öllampeninschrift, die WITr dem Dıictonnaiure
d’archeologıe chretienne et de ıturgıe B V Lampes Nr Von Henr1
eclercq 1n eXtTeNSO angeführt en griechisch gelesen wird. Freilich

Dieses rfolgt mit ene.  1gung VO'  3 Fri Dr Marie ernhar und Vomn
Prof. Dr ST Strelcyn VOIl der Uniiversıtät Warschau, denen ich 6S verdanke,

ich den Coptica der Warschauer Sammlung arbeıiten kann
Be1 der Inventarısierung seltens der Universıtät bekam diese Lampe die auiende

Inventarisierungsnummer der Sammlung der W (arschauer) U(niversıität); daher
der lange Vermerk auf der Lampe 140 447 1802 20 (EdfIü)

Universıite de VarsovIie. Institut Francais d’archeologie orjentale du Calre.
Fouilles Franco-Polonaises. Rapports IDER 'Tell ou 1939 (LE alre 244,;,
Nr 6523

Planche XXXILL, Nr 28
S, 1108
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wurde das 1Ur dadurch ermöglıcht, da{fß iInan das Fehlende 1n Klammern
ergänzte und das Unpassende 1n Klammern zurückdrängte. So erga sich
IH)JCOYC CWT(HP) E(M)MOI. Allerdings klıngt der präparıerte 'Lext
für feiner empfindende Ohren immer och recht ungriechisch. Liest INnan
indessen die Inschriıft als Ausdruck 1n koptischer Sprache, erg1ibt siıch:
Die ersten 1er Buchstaben ehalten denselben 1nnn y Jesus«. TEe11C mu{fß
dabe!1 bemerkt werden, dafß diese Schreibung des heiligen Namens® be-
fremdet. Meıstens findet INnan |H und später Die hier angewandte
Schreibung befremdet mehr, als der angel Raum eine Kürzung
erst recht nahegelegt hätte Vielleicht 1St die Inschrift nıcht sorgfältig

aufgenommen, da{fß 1n diesen Buchstaben och weitere Kürzungen
VON Attrıbuten Jesu suchen waren.

Die übrigen Buchstaben las ich als yverhöre mich«. Dementsprechend
rennte ich diese Schriftzeile entweder in oder in

Freilich fehlte MIr dabe] immer eine Sılbe; 1N-
dessen schien eın Ausfall vulgärer Haplographie cehr wohl denkbar.
Das GGanze ware dann eine Akklamatıon, WwIe WITr S1e Von griechischenÖllampen her gul kennen: »Sohn Gottes, erbarme dich unser « der »Jesus,
hılf« der »Herr, hılf %«

Im Lichte dieser Erkenntnis erscheint 10888  - auch die Inschriuft auf der
Öllampe aus dfü WIe eine Akklamation. Nur 1st dıie Wortfolge eine andere.
Dort hatten WITr »Jesus, erhöre mich«; hıler dagegen M Ö!
Be1 dem dachte ich ZUerst die babylonische*® Göttermutter1*,
deren Kult sıch ber Syriıen hinaus verbreitet hat einerse1its ach Griechen-
land, S1e als "APTEMIC NANÄ, wenigstens römischen Zeıten, immer
och verehrt wurde1? und andererseits ach Alexandrien, s1e einen
Tempel (NANAION hatte!3, in dem siıch en staatlıches rtchıv befand;

1ılhelm chubart; Griechische Palaeographie er Otto, andDuc. der
Altertumswissenschaft I Hälfte unchen 176

7 Charles Wessely, Les Dlus Aancıens MONUMENELS du chrıstianısme Ecrı1ts Sr DADYTUS,.
'Lextes edites traduits eTt annotes 4,101 (7)

Dıiıctionnaiure d’archeologie chretienne et de lıturgıe 8, 1104
eb S, 1109 Nr. 57 und 56
ursprüngliıch 1n ruk (wo iINnan S1e ar nannte) heimiısch; darüber Eduard

CVCTI, Ursprung und Anfänge des Christentums (Stuttgart U, er 92
11 Fritz Hommel), Ethnologıe und Geographie des alten Orıents andDuc. der

Altertumswissenschaft 3, unchen Z Anm Nanaıl, ein speziell
B kleinasiatischer Beiname der Göttermutter.

12 ach einer griechischen Inschrift aus dem Pıräus Corpus Inscriptionum
Atticarum ILL, 131 “A=10C KA| 1Ka APTEMIAI N ANAI /  AÄMENOI ÄNEOHKAN.

13 T’he Oxyrhynchus apyrı, edited DYy TrTeENIe Hunt 1} 34 (aus dem
Jahre 127 I1serer Zeıt); vgl Eduard NMiever,; Ursprung UN Anfänge des Christentums
Z 9—2| und 1ı1ttels und Waılcken, Grundzüge UN: Chrestomathıie der
Papyruskunde Juristischer Teıl, Hälfte Chrestomathie (Leipzig—Berlin)
84 und 9023



114 Böhm

VON Alexandrien AdUus drang iıhr ult eıifer das and Ägypten, und
hıer erscheint die Nana1 eiNeMM Papyrus ZUN dem Arsinoitischen (Jau
Mittelägypten als C11C Form der 1Isıs, nämlich der Icıc NANnNAjA14

Auf asiıatıschem Boden kann iNnall das Fortdauern des ultes der (Göttin
Nana1 bıs tief die christlichen Zeiten verfolgen, und ZWar and der
syrischen Märtyrerakten*® Desgleichen wıird Ägypten die babylonische
(Jöttermutter Nanä auch den christliıchen Zeıten och verehrt und ZWäT

als Artemiis*?® oder als Isıs Aphrodite*” WIC SIC den ägyptischen Maärtyrer-
akten vorkommt Bekanntl; ch hat das Heidentum UOberägypten wen1ı1gstens
ber das Jh hiınaus offizieller Duldung weiterblühen können, und
der Kult der wundertätigen Multter Isıs hat sich besonders auf der Insel
Phiılae erhalten

Aus Oberägypten aber STamMMtT auch uUuNseIec Warschauer 'Lerracotta-
ampe der Inschrift

yerhöre miıich Nana1!«
ber die Rıchtigkeit INC1INCLT Deutung des hegte ich 1Un keinen

7 weiıtel auf Schwierigkeıiten stie13 ich aber De1 dem scheinbar leichten
da ich 6S CTE M1S las, doch dieses Zeıtwort,

das csechr oit den gebetsartıgen 1exten der kirchlichen L.Aiteratur VOI'-

AOTIMONY IHC €E111 OM NÄBAA CIAOC N ANAIAC KA!** Han ond 114
CAPATTIAOC KTA, angeführt ach 1tte1l1s und Wilcken, Grundzüge UN
Chrestomathıe der Papyruskunde, Hiıstorischer e1l Hälfte Chrestomathie
(Leipzig—Berlın 134 Nr 102 vgl dazu selbst, Hälfte Grund-
ZUSC 129 2()

15 Georg Ho ffmann, Äuszüge den syrıschenen persıischer Märtyrer e1pz1g
7U gefunden und ZU KöÖönig gebracht erhält VO:  - diesem den Befehl

aufßer der Sonne, dem on und Feuer och opfern dem großen (iotte Zeus,
der Nanaıl, der großen (GöÖöttin der Erde; 49 und S16 beteten Nana1 d

den Dämon, den SIC aUus ihrem an MI1T sich gebracht hatten; vgl och die
Excurse, besonders auf 130 133f 151f 160

16 Henr1 Hyvernat Les Äctes des Martyrs de Egypte (Parıs 143
UJC 110 Xal MITHNaATIOAAGM TEL MNO HMNMEeECM FapTEMIC - MI3 MNO AHWDODY
»Par le salut d’Apollon le plus grand des dieux, eTt d Artemıis, la mere de LOUS les
dieux«; 2920 (1) CSPAa TIa MMI TU MLLO D IIaTO0 A AGOM MeCM FapTEMIC

LO HWDOY »O Dar les grands 1eUxX Apollon et Artemis, la HITE des
TOUS les dieuX«; vgl auch 20 —4() und 208

17 Wilcken, Grundzüge 134 »eine Vermischung, dıe insofern möglıch WAafrL,
als Isıs IM1T der alten Liebesgöttin Hathor zusammengefallen WTr Dazu Eduard
Meyer, Ursprung und Anfänge Christentums 219 20 »Der Angrıiff des Sohnes
galt dem Heılıgtum der Nanaıla, er ursprünglich ruk (WwoO die Semiten SC

IStar nennen) heimischen Ottin des aturlebens und der Fruchtbarkei1
Die Griechen CMNNECI die Göttin Artemis Dıana); pplan, Syr 66 Aphrodite

Hoffman hat geWw1l recht; W C die » L.ust der Frauen« Dan 11, S{ die
Antıiochos nicht achtet, mMi1t ihr identiNnziert.

ılhelm Koptisches Handwörterbuc. (Heidelberg 1992 1) und
Crüum, Goptic Dıiıctionary (Oxford 263{
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kommt, und ausnahmslos durch Oa oder NCA auf die betreffende
Person bezogen wird und die gemeinte Redewendung 1ın unNnserem Falle
entweder EPO|! der aber NCQUI hätte lauten mussen,
nıcht aber I geschweige denn E€MMO!I!

Miıt diesen Schwierigkeiten wandte ich mich Prof. Dr Eberhard
Otto 1n Hamburg, der meılne Anfrage bereitwillig Prof. Hengstenberg
1n üunchen weiıterleıitete und mMI1r 1n wenigen Wochen dessen AÄAntwort
zukommen el

Prof. engs enb chreibt folgendes:
»Die Inschriften auf den Terracotta-Lampen lese ich

MO STAaTtt MO! y»höre mich«
N A! yerbarme dıiıch meıiner !«

EPO|! waäare freilich ybesser«; aber der transıtiıve Gebrauch VON

COTM kommt VOT, auch 1n lıterarıschen Lexten (s Crum, Dıictionary
363 b)21.«

Nach Hengstenberg 1st UuNseTe Inschrift also lesen:
(M)MOI N Al »höre mich, erbarme dıch eiInNner«

Diese Lesung bringt eine Sanz andere eu des I, eine Deu-
Lung, auf die ich nıcht gekommen bın, obwohl mich e1ım Studium der
Quellen manche Stelle darauf hinwies, W1e B das TEWTIO cPOR

CPOM 0'?5‘02 Nal HaM YWIr bitten dıch, erhöre UunNns und erbarme
dich UNSCI«, oder das NENNOTT CPONM O'ö‘02 Nal Marn “  Q  2
»”UuNSsSer Gott, erhöre UuNXs und erbarme dich UNSCI«, CHCUWTEM CP ONM 0'ö‘02

HNMal H175 yerhöre mich und erbarme dich meıiner«; Hal NHA1 03‘02
19 SI Henr1 Hyvernat, Les Actes des Martyrs de l’Egypte (Parıs 872

CHOI 2(.l) entends-mo1 aussl; 85 CUTEM CHOI 1113A0 NCOMN ecCoute-mol, 1110  ;
seligneur rere; 91 11E€ XC INCWOTHAP Ha CPOI WUHK Le Sauveur lu1 dıt
Ecoute-moi, leve-to1; 110 CWTEM CHOI und 175; 184, 198, 249, 250, 275
284;, 290, 292, 300, 301, 309, SAl 34, 515 und 49 ; auch Reviıllout, Les
AÄpocryphes CODLeS, Dublıes et traduı1ts. Premiere Partie: Les Evangiles des douze
Apötres et le Saıint Barthelemy arıs 1765 Carl Abel), Koptische Unter-
suchungen (Berlın 104, 119 34L1, 363, 541; Burmester, Le Lection-
nNaıre de la emaıNneE Sainte 24, 242, 186, 213, Z 24()

20 Henrı1 Hyvernat, Les Actes des Martyrs de l’Egypte. (Parıs
HAaAn P CWTEM C 00I Mes fıls, ecoutez moO1; 20, 61, 62; 80, 806, 87, D6, 122 168, 204,
25 284, 296, 310, 315; 320 Porcher, Vıe d 1$046; Patrıarch d’Alexandrıe de
686 689 11, 234(0) 42) iLIC’IEH COI S1 VOUS obeissez;
E Reviıllout, Les Apocryphes Goptes I1 Äcta Pılatı 9, 109 €
SWVHDTHN CLTM NC4JI Maintenant ONC VOUS QquUss1 ecoutez-mol.

1 laut TI1E Herrn Prof. Dr ÖOtto VO D 53
22 Burmester, Le Lectzonnaiure de la Semaıine Saıinte 25 267 und

öfters auf 2680277
Hyvernat, Les AÄctes des Martyrs de l’Egypte. (Parıs 290
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CWT CP ON (Ps yerbarme dich meıiner und erhöre mich«; VOT allem
aber die bekannte Evangelienstelle as5 A WW eHhoA ©9
11106 M Va al VED EV' MAaI  25 »er schrie miı1t lauter
timme: habe Erbarmen mMi1t mır, Sohn Davıds, habe Erbarmen mıt mIir.«

Der esung Hengstenberg kann ich aber doch nıcht SallZ zustimmen.
Die Inschrift 1St 1mM SaAaNZCH zweiftellos eine Akklamatıon,
der die Person des Angerufenen nıcht VELISCSSCH wiıird und iıhr Name

1in der schriftlich iixıerten Anrufung nıcht fehlen dürfte; be1 der Lesung
y»Höre mich, erbarme dich meiner« vermıssen WIr aber das, W3aS 1n einer
Anrufung das Wiıchtigste ISt, den Namen, dessen Erwähnung dem Betenden

melsten atte helfen sollen, VON der magıischen Wırkung des Erwähnens
olcher kraftvoller Namen hıer Sanz schweigen. Wır vermıssen ebenfalls
das verbindende 075‘02, das aber der Kürze hier ausgelassen werden
konnte Diırekt unmöglıch erscheint MIr aber die esung (M)MON,
da das Zeıitwort n1ıe MIt MM O - gebraucht wird, weder 1n der Literatur
och Im übrigen möge och bemerkt werden, daß die Deutung
y»höre mich erst möglıch geworden iSt; nachdem INnan den lLext eNTt-
sprechend erganzt hat Und solche rgänzungen hinführen, das sahen
WITr Beıispiel der Inschriuft auf der Lampe Aus Keneh; da{fß dort der 1Inn
des griechisch gelesenen l extes dem Koptischen gerecht wurde, 1St 1L1UT
Zufall

Wenn INnan die aufgezählten Einwände in rwägung SCZORCH hat, wırd
1Nan die VOTrerst verlockende Lesung CUTEM (M)MOI ablehnen. Damıt fällt
aber auch dıe Deutung »höre mich«, und ZWAar sowohl 1n der Inschrift
aus Eafıi WIE auch 1n derjenigen AdUus Keneh, zumal da sıch be1 einer anderen
IT’rennung der betreffenden Buchstaben 1n beiden Inschriften ein 1nnn
erg1bt, ohne daß iINnan dem Buchstabenbestand auch LLUT andern
mußl, ein Sınn, der er Wahrscheinlichkeit ach beiden Inschriften
der eigentlıche 1st

Ich lese jetzt nämlıch aNnsSTatt EM)MOI yerhöre mich« CWTIE MMOI1
yerlöse mich«, Was in beiıden Lampeninschriften dem übrigen lext gut
paßt; CWTE bedeutet nämlıch 1mM transıtıvem inne yloskaufen, retten,
befreien?®, WIeE dus den der Literatur entInomMMeEN! Belegen ersichtlich
1St aRCWT MOTWTX H MPETEPMNOH??, y  a AdSs SAUVE UunNe ame pecheresse«,
ITLAHMN HNOK <\“Äj€ITQ}C€ HLM Wa TaCOT MNTÄAaCMA A »MO1 ] al

24 Burmester, Le Lectionnaire de la emMma1lINeE Saıinte 25, Da
2 D Reviıllout, Les ‚ pocryphes Coptes IL Acta Pılatı 9, 88; vgl Nal

HH MNal 7 ON AaVCZ pit1e de moOl1, AaVCZ pıtıe de 1110  ; frere Porcher, Vıe
d’Isaac 9,

Crum; Coptıc Dictionary 2362 und Spiege  erg; Koptisches
Handwörterbuch 126

R Hyvernat, Les AÄctes des Martyrs de ’ Egypte (Parıs 55
Reviıllout, Les Apocryphes Coptes I1l Äcta Pılatı 9, 185
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souftert tOuftfes les douleurs POUTF SdUuVCLI une creature«; MeÖbpH T 904
MILWHDI Mt?p(x).)\ü U& C  EM aAr
CUWEMUWI EXECH OYMHUW ®® » [1OU‘O?_ MTEYWTX H MCO
est a1NSs1 egalement du Fıls de l homme; Car 11 est pPas eNu POUTC
etre SerVI,; ma1ls POUTFC Servir donner VvIeE redemption POUTC unec mul-
tıtude«; 11LMW095 (Meyt) ME EAECHANOC U WOUWY) eHdA CYZW MMOC
Aau MI1ILHOB C  N eßoagen ETM NLW E
AaAa A  Mn WHWPC THPOT®). »La MOTrT SU1LVIE de SCS decans
cr1a, disant: »Celu1- la esT le fıls de Dieu qu1 est ressuscıte des '9 SAUVEe
dam TOUS SCS nls«, aRCWT MMNENWHAPI HAaARAM KHKEHO5I 2€“
aMEIDT yquı SAauUVve les enfants et les dS tiıres de L Amenti!« Es 1St
interessant, das {hören« 1n einem und demselben atz mıiıt dem CTE

y»erlösen« zusammenzufinden: 1113 UI08C al Mah a! ms.q*rmfig 2€“
OMHT Äamxpu»u CI Z W MMOC €POI NAaAOC IHC IIXC CcCH -

W ONM VNHAI MPEYNCO €PO‘ HNa MTER HA2M€T efio'Ägen e
»Maıs le saılnt Apa prlait mılıeu du feu et disaıt: Entends-mol,
19910781 Seigneur J.- SO1S IMO1 Sauveur, entends-mol; INOoON Seigneur

delivre-mo1 de «,
»Erlöse miıich« heißt auch CO WIE in dem folgendem eispiel: fiö.2M€"l'

eoA MTOTON WMNAXAaAXI OTO% CO BA WTOTOT IT.MNH
o EXW193. ySauve-mol, Dieu, des Mmaılıns des INCS ennemıies;
eTt SAUVe-MO1 des maıns de CcE quı SONT dresses SUT MO1« (Ps 68) CTE

wırd aber 1n diesem Sinne auch durch das M MO=- auf dıie betreffende Per-
SON bezogen, vielleicht nıcht miıt Ausnahme der ersten Person Sing
Hiıer och ZWel Beispiele: aAAR a UCWTE 2\TM HERCHON
eTOtTaa icC II€“PPO IC 11€E  _ ic ”r icC TH2€?\IU(‘. IC €“(JOI\9_
icC EHECMOD) epon34 L ’as SAUVEe pPar ton Sahng saılnt «,
WaNTECOT MMON AaMNON 9 I‘HX ICTIaMMNOC ehoA 2€“ MENNOHT
HNEM MEMNANOMIA SS »umnm ulls Christen erlösen vVoxnl unNnserenN Sünden
und Von UNsSCcCICI Ungerechtigkeit«.

2Q Burmester., ED Lectionnaire de la emaıne Saıinte . 24, 210;
vgl aselDs DAr

30 Les Äbpocryphes Goptes I1 AÄActa Pılatı 188; vgl och MNCWT CW  €
X Ma AWTEDIMXydelıvrance des Captıfs« in Les Äctes des Martyrs de ’ Egypte 15

31l Les AÄActes des Martyrs de l’ Egypte 2313
Sa eb  Q 49
33 Burmester, Le Lectionnaire de Ia "eMmaıNne Saıinte. F1 25 307:

vgl aselDs 202 a KC09O171 n MTET m ’as SauUVe, Seigneur Dieu
de verite (Ps 30)

Revillout, Les Apocryphes Coptes Dn 178
3 0 Alex1s allon, Grammaıre AUecC Bibliographie, Chrestomathıe el V 0-

cabulaıre (Beyrouth Chrestomathie
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In einem der obigen Beispiele kommt auch das icC als Abkürzung für
den Namen Jesu VOI, das uNns die ebentfalls mit beginnende Inschrift
auf der Terracotta-Lampe AQus Keneh erinnert ; diese lese ich JELZTE:
CUTE MÖO| yJesu erlöse miıch er Jesu [_ erlöse mich) Ähnlich 1st
auch die Inschrift auf der Terrakotta-Lampe Aaus dfü deuten. Wiıe
Sind aber die auf der Terracotta-Lampe AaUSs dfü außerdem och siıcht-
baren Abbildungen des Buchstabens erklären, dıe rnNgs das
infundıbulum dieser ampe ach en 1er Rıchtungen hın mMi1t ihrer Spiıtze
der Miıtte stehen ” Diese sinnvollen Zeichen (Buchstaben!) können WITr
ebensowenig als bloße Verzierungen ansehen WIe die Kreuzzeichen. An
Hand dieser einen Inschrift und Ermangelung jeglıcher agypto-
logischen oder auch 1Ur papyrologischen Bibliothek 1ä1t sich das hier
gezeigte Problem natürlich nıcht lösen. Wenn CS M1r aber gelingen sollte,
das Interesse der Fachgenossen dafür wecken, wäre das Ziel dieses
Aufsatzes schon erreicht.
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Les DTCUV CS de V’existence des NY  J
d’apres le iraite de Gregoire ar-Hebraeus UT ies NY

Etude critique et SOUTICEeS

Dar

Antoine lorbey

Bar-Hebraeus la CInquieme ase de «Somme Theologique»
le Candelabre des Sanctuaires dau.  D4 anges*, Dans le premier chapıtre de S()  3

traite: 1l PTODOSC de PTOUVCI leur ex1istence l’aide de tro1s procedes. Le
premier qu1 constitue le fondement de SOM raisonnement quı au  D YyCUA
de ’auteur la premiere place consiste ans des PICUVES rationnelles quı
etablissent 2  une manıere irrefutable VP’existence des 5 L’Ecriture
Saıinte vient confirmer le pomt de de la ralson. Les Citat1ons scr1ptu-
raıres sulvent immediatement les arguments rationnels. Dans He deuxieme
partıe ’auteur cıte les objections de CCUX qul nient V’existence des

les refute: la le deuxieme procede employe DOUTC PIOUVCI qQu«c
les ex1istent. nfıin ans uUullce troisieme partie 1l faıt appel auxX PICUu-
VES de certains Philosophes musulmans SUT V’existence des identifies
duX intelligences separees des tenants de ?’emanatıion. Bıen QuC CCS argu-

solent bases SUT des premisses inadmissıibles POUFr le chretien, ils
aboutissent cependant selon ’auteur meme resultat que les donnees
rationnelles scr1ıpturaires citees debut du chapıtre.

Nous n’etudierons quc la premiere la trolisieme partıe du chapıtre,
la seconde Consacree dUuX objections soulevees CoOnfire Ll’existence des
‚  est DaS 1en importante.

11 est preferable ans Ceite etude de SU1lvre le plan de *auteur dV’etudier
5C5 argumenNTs ’un apres l’autre. Une etude des OUTCCS OUuS$S condura

relever ableaux SyNOptIqueESs les parallelles decouverts SOIt
chez Bar-Kepha, ecrivaın Jacobite du neuvieme siecle, ans SO  m traite
inedit SUT la Creation des anges‘*, SOITt ch_ez le philosophe arabe Avıcenne.

La CcinaquiemeE base faıt objet d’une tude speclale qUue NOUS deja
mise pomnt. Le tTexte SCTAa prochainement pu dans la tıtre de reference
VOILTr : Vat SYyT 168, fol 168r 189r; Berlın, Syrl1aque 190, fol 113v 125 v

D Moise Bar-Kepha, Creatıion des Anges, traıte inedit, Cambridge Add 3285,
fol 20Y——150v. Le PICSQUC etablı dejäa et traduit OUS le publıerons DEeUL-
ä  tre ans prochaıin qVenIr.
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Des PIFCUVCS rationnelles
Bar-Hebraeus enonce quatre PITCUVCS., La premiere COIMMENCE DPar etablir

quC V’existence des est pas imposs1ible. OUr cela distingue
deux modes V’etre: le necessaıre SO1 le poss1ible SOL1. Or le necessaımire

SO1 est un1que, C’est Dieu. Le poss1ible SO1 peut etre 1en C  9
esprit residant ans C  ® tel JuC l’äme raısonnable; l1en

1il est PaS reside pPas ans COTDS, cC’est un forme
separee de la matiere telle qucC l’ange et le demon.

V’aide A’une telle dıstincti0on, *auteur faıt entrer 1en habılement TOUS
les etres spirıtuels, raisonnables materiels ans la categorie V’etres
possibles. Tous C derniers existent, du MOMEeNT quC leur existence
z  est pPas impossıible. Par consequent les exIstent aUSs]1.

La dıistinction le necessaire SO1 le possible SO1 TIrouve
chez le philosophe arabe Farabı qu1 ecrit ans «QOuyoun Massael», les
Questions Principales?:

« Nous disons QqUC LtOULT qu1 existe divise deux especes. La
premiere (s’applique) des choses qul, consiıderees elles-memes,
n’existent pas necessairement les appelle possibles. 1a seconde
(comprend) V’etre qul, considere lu1-meme, exX1iste necessaiırement
P’appelle le necessaimire SO1. Maıs Ppulsque V’etre poss1ible Peut Sanls ab-
surdite etre suppose 1ON exıistant, il lu1 faut UulLlc creatrice DOUT
exIister. Une fois cCree, devient necessaıire Dar autre. »

Avıcenne reprendra la meme divısıon ans SOI lıyvre «al-Icharat»: « Tout
etre, S1 le consideres selon SON ESSCHNCC, Salls considerer etre,
Ol1t etre Lant QqUuUC V’existence lu1 est necessamire SO1 est pPaS. 1
elle lu1 est necessaire pPar SO1, 11 estT la Verite SOl1; celu1 Oont L’existence
est necessaire Par SO1. Au contraıre, S1 Dar rapport SO  e ESSCIICEC 1il lu1 est
Joınt unNnec condition telle QJuUC le MANGUC de CaUsSC, il devient impossible;

jen (’l lu1 est Joint condiıtion) telle qucC V’existence de la CaAaUSC,
11 devient necessaire (par Cause). Maıs S1 dUCuNeC condıtıion lu1 est
lıee, la realisation 2  une CAaUSC, l’inexistence de celle-cı1, 11 lu1

SO1 la troisieme chose et C’est la possibilite. Ainsı ONC TOUL etre est
necessaire Par 6ESSCIICE possible Dar essence. »4

Quand 11 repartit les etres necessajre SO1 poss1ble SO1 Bar-
Hebraeus refere la dıistinction d’Al-Farabi 1{1 mentionne pas le
necessaire hypothetique, quı z  est qu«C V’etre poss1ible Tant qu’existant
Pa Son poss1ible SO1 equivaut pratiquement la notion du
necessaire hypothetique des phılosophes qu1ı notion d’etre
contingent. Son argument revient cecC]l: L out etre est necessaılre
SO1 poss1ible SO1.

Dieteric1, I-Farabıs philoso  ısche Abhandlungen, «QOuyoun Massael»
Leıden 57 es (Kıtab al- Icharatwal- Tan-Avicenne, Livre des Dhirectives el des Remarqu
ıhat), traduc. et Dar A.-M Goichon (Parıs Z T
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Or seu] etre est necessaire SOl1, c’est Dieu.
Donc TOULT etire est possible SOl1; COomPprIs l’ange
La PICUVC de la mıneure, SAVOIlLr qu ’un seul etre est necessaire SOl1,
LIrOUVE chez ’auteur ans «V’Entretien de la Sagesse» OUu 1l ecrit:
«11 est imposs1ible quc deux choses solent LOUTES euxX necessaires Dar
a En effet, 11 faudraıt ans Cas qu’elles fussent egales SOUS le
rapport de la necessite Vessence difierentes SOUS rappOrt QuUC
celu1-la. »°

ela repugne, pulsqu'ıl impliqueraıt ans le necessaıire Dar ESSCIICC UunNncC
certaine ComposIit1on, Car pourrait distinguer Lu1 euX aspeCIS;
celu1 Dar lequel il ressembleraıt Ll’autre etre necessalre celu1 Par lequel
il seraıt distinct de dernier.

L’argument de ?’auteur COINMNC le FreMACYUCT PIOUVC qu«c les
existent partir de leur caractere V’etres contingents. La crit1que

qu’on peut faıre ralisonnement est de confondre l’ordre ontologique
Vl’ordre de V’existence. I8 assımıle le plan ideologique plan existentiel.
La deuxieme PICUVC est tiıree du degre du 1en ans les etres crees.

Tout etre, dıit l’auteur, est len entieremen: bon, jien entierement
mauVvaıs, jlen lu1 le jen l’emporte SUT le mal, le mal SUuTr le bıen,

les deux SONLT CXauUX.
Or le premier etre qu1 est entierement bon ex1iste C’est Dieu. Le deuxieme

etre quı est entierement MaAauvaıls PEeUL DaS exIister. L/’etre qu1 le len
le mal SONT CgauX exIiste aussl, C’est Ll’homme Donc L’etre quı le Jlen

triomphe du mal droit exister, S1INON Dieu empecheralt unllec Oonne
d’exıster, quı seraıt incompatıble AVECC bonte.

Au fond l’argument est faıble La majeure est discutable, Car il est
phiılosophıiquement impossible de etre mauvalIs. 1out etre
est ontolog1quement bon Le mal est accıdent quı1 1en S'Yy surajouter ;
C’est ONC accıdent. On pPeuL paSs admettre qu’1 alt du mal ans
l’ange, qUC la fO1 OUS apprend qu’ıl est fixe ans le 1en. On pourrait

Jqu«C moralement parlant, le 1en lu1 triomphe du mal,;
SCIS quc le mal na attralt POUT luı1 11 est egalement inexact de
Nır V’etre humaın DPar celu1 quı le len le mal SONT CgauX. Icı
*auteur 1sSEe Sda1lls doute le Tre arbıtre qu1 onne en V’etre
humaın le DOUVOILF de porter 1en mal L’idee est CXAaCTE, ma1s
la manıiere de l’exprimer est maladroite, du MmMO1Ns sujette crit1que.

L’inexactitude du raiısonnement vient du faıt quc ’auteur semble COMN-
fondre le mal la tendance mal D’une notion morale ans le Cads de
l’ange 1l fait unlle entite reelle, existant SO1.

1 l’on rectifle SOI argument COmpTe de TOUuUTfes les considerations
faıtes plus haut, POUITA etre a1Ns1ı formule:

Bar-Hebraeus, Entretien de Ia SaAZeESSE, traduct. eTt Dari Janssens
(Luege ch I1L, SECT.
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Nous SaVONS quc Dieu, le 1en parfaıt, EXIStE, qucec les etres humains
quı ONT Vegard du jJen du mal DOouUVvoIir de cho1x existent aUss1.
{l CONVIeNt ONC la perfection de L oeuvre du Createur qu’1 a1lt d’autres
creatures dont la volonte SO1t definitivement ee ans le bıen, SONT les
* Ils constituent degre intermediaire le Bien absolu la

humaine qu1 est pas definiıtivement nNıe F
La troisıeme PICUVC POUTF point de depart unec donnee de l’experience.

Elle considere L’homme COININEC l’ımage min1lature de la creation
materielle spirıtuelle. Or V’etre humaiın est cCcompose des deux princıpes:
l’un est corporel, l’autre, spirıtuel. I1 dans la creation des nNatures
conformes l’element corporel de l’homme, a1nNsı quc la natfure anımale

la natfure vegetale quı1 partage AaVCC ’homme la faculte de nutrıtion
de Crolssance. I1 Convıent ONC qu'’ıl a1t un qu1 SO1t COMN-
forme l’element incorporel guı est ans l’homme, C’est la Nnature angelique.

Cet argument S  est pas PTODIC ’auteur. 11 LrOUVEe employe ans
le meme dessein DPar Moise Bar-Kepha. Un PAsSSasc parallelle quı1 S1tue
chronologiquement les euX premiers ete releve chez Avıcenne,
fin du dixieme eTt debut du ONzıemMe s1ecle. Voicı les tro1s

Bar-Hebraeus AvıcenneBar-Kepha
«NOous disons : ’”homme «Nous VOYONS LI’homme «L’homme MC Ce”s

est compose des deux — cCompose d’un SCI1l- mes faıt partıe du monde.
Tes: incorporelle et COI - sible eTt d’une ame 1N- Et Dar chaque faculte il
porelle. corporelle et ra1isonnable. partage mode ?ex18S-

ence
Or atfure COT- Nous VOYOIS des Orp La faculte anımale 1l l’a

porelle LOUS aqutres JUuUC le Ö: hu- AaVEC les anl-
parentees de nombreuses maın, les DIGLTES, INauUX, la vegetatıve, aveCcC
nNnatures SAaVOIFr les E le fer, le DO1s, qgu1 COTTES- les vegetaux.
INaUX, les vegetaux et les pondent humaın
mineraux. leDar 1!  etat corporel,;,

Tro1d, la chaleur, la seche-
‘9 l’humidite eic

Donc il est egalement Donc 1l faut qu’ıl alt La faculte humaine
necessaimire qu’a Nature uLle nature 1INCOr- le rend semblable au.  DE
incorporelle d’autres etres porelle et intelligı qutre anges»“.
sOolent apparentes, SONLT Ju«cC 1l’äme humaine ral-
les anges»®, sonnable, afın que ’0oeuvre

du Createur SO1t parfaiıte;
c’est la nature des
conforme ame  Z hu-
maıine Lant qu  elle est
incorporelle, immortelle et

6 Candelabre des Sanctuaıre, 5e Base, ch I, part 1, secCtT. In DPICUVC 3 Vat syr.168,
tol 168 v

Les Epitres de Scheikh al-Raıs Abı-Alı el-Husein ıbn-Sıina, 20 part Epitre SUT
l’amour, edıt Par ehren Leiden 231
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Bar-Kepha
et distincteintellig1  C,

d’elle S qu’elle est
liee et souffre
AVECC Iu1 Maıs les aNngeS

SONT es des COI DS,
un1s AaVEC Donc les

ex1istent»

rapprocher CCS tro1s9 quc le de Bar-Hebraeus
constitue resume synthetique des euxX autres. Alors que Bar-Kepha

mentionne pPas L’element anımal ans l’homme, Bar-Hebraeus sS’accorde
AVCC Avıcenne DOUT parler. hez dernier 11 s’agıt des tro1s ames:
L’ äme vegetale, Ll’äme anımale l’äme humaine. Chacune MVelles SCS
facultes PTOPTICS, Les eux premieres CONTENUES ans Ll’ame
humaine qul, plus de la faculte ratıonnelle, les facultes anımales
sensorielles motrices les facultes vegetatives qu1 COomprennen le DOuVvoir
de nutrıtion, de Croissance de reproduction®.

I1 evident quc la dependance de ’*auteur Par rapport Bar-Kepha
est plus etroite. Ce dernier un conclusion plus detaillee. Pour lut,
l’existence des est requise complement de L’oeeuvre creee;
elle met jeu la perfection du Createur quı1 Ssauraıt faire unNnc
inachevee. Aınsı expliquee la necessite Invoquee Par Bar-
Hebraeus quı conclut: «1l est necessaire qu'’ıl alt d’autres creatures,

SAVOILr les aNSCS”. La necessite Oont 1il s’agıt est unle necessite hypo-
thetique quı raison d’etre Dieu.

Les anges,ajJoute Bar-Kepha, SONLT une part conformes la humaiıne
Par le faıt qgu  ıls SONT incorporels immortels d’autre part ils SONT
distincts d’elle;, TLant qu  elle est unıie qu  elle soufire AVCC
Iun. Ils SONT pPas lies des SONT EXCMPLIS de LOULT quı est
materiel. On la uNnc affırmation directe de la spirıtualıte des °

1 present OUS completons la PICUVC de ’auteur Par les explications
de Bar-Kepha, l’’argument deviendra plus claır POUTTA etre formule a1Ns1.

chacune des facultes quı chez V’etre humaın, correspond
unNe categorie d’etres qu1 possedent faculte V’etat le plus parfaıt

Or la faculte vegetative correspond la vegetale; la faculte
anımale correspond la nature anımale.

Donc la faculte ratiıonnelle doit correspondre unNne spirıtuelle,
PDPUTrC de TOUL lien AdVCC la matılere, C’est la des
nn ans unNne quatrıeme derniere preuve ’*auteur etablit l’existence

des aNSCS gräace l’ıdee de la perfection de la connalssance chez les etres
crees. Les etres SONT ranges tro1s degres, Sulvant leur mode de COMN-
nalssance: les aNIMAUX irratiıonnels completement depourvus de Jugement,

Moise Bar-Kepha, Creation des Anges, ch IL, fol 126r
Avicenne, Nayat (texte arabe) (Le Calre 258 et 264
Q*
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les etres humaiıns quı OnNt besoıin d’un mode de COoNNalssancCce sensible,
les quı ONT uLle CONNaAISsaNCE intult1ive, entierement independante

de la matıiere. Un argument identique LIrOuUve aUSS1 chez Bar-Kepha.

Bar-Hebraeus Bar-Kepha
«Parmı les etres Vvivants, OUS «Nous TOUVONS d’autres (etres)

certains qu1 SONT completement anımes qu1 realısent Das UuUlLlc

incapables de discerner le Vral du faux, activıte (a SaVOIlLr le raiısonnement) ils
LOUS les aN1MAaUX irrationnels. SONT incapables, du faıt qu  2  ıls SONT

pPr1ıves dAV’une ame raısonnable, Par
exemple les anes, les boeufs etC.

Nous TOUVONS d’autres quı existe des aN1MAauUxX quı1 ONtTt
du raiısonnement peuvent SA1S1Ir unNle besoin du raisonnement DOUI L  tre 1CI1-

dıstinction ; SONtTt les hommes. SE1ZNES, Ll’aıde de la deduction, SUT
les quest1ons, Dar exemple les hommes
qu1l, OD- de L’unıi:on de L’äme
et du O:  5 ONT besoin du langage.

C’est POUrquo1 11 est necessaıire qu’ıl Donc S1 Ll’oeuvre du Createur est
a1lt unNnle creature qul, Sans ral- complete, l faut qu’ıl alt d’autres

SONNEMENLT, alsıse distinction, (creatures) anımees qu1 n’alent Das
SONT les angcCS, quc«e la Ou il besoin de raısonnement, qu  elle

mıiılıeu, il est necessamlre qu’ı1l alt SONLT intellıg1ıbles, separees des PS.
des extremes.

Puisque ’homme est miıilıeu et qu’ıl Ce SONLT les qu1 ont pPas
extreme, (a Savo1l1r) les aN1IMAUX besoin du langage POUI renseigner

irratiıonnels, il est necessaImire qu’ıl alt SUT les quest1ons qu’ıls 1gnNoralent, ma1ls
QqUss1 extreme qu1 Iu1 so1t ils le Savent Salls recourir ral-
superleur, SONT les HS parfaıtement SONNCMENT, DD- la deduction» 1,
raısonnables, l’oppose des aN1IMAaAUX
irratiıonnels qu1 partagent nullement
L’etat rationnel et gul SONT inferieurs

L’homme»12.

I1 faut pas longtemps POUTr s’apercevoılr quc les deux
reCouvrent. Malgre certaine divergence de details, le raıisonnement est
PTECSQUC ıdentique. L’auteur parle d’un Jugement de valeur SUT les choses,
Jugement guı distinguer le Ta du faux Les aN1IMAauUX irrationnels

SONT entierement incapables, Mals les etres humains arrıyvent la sulte
d’un raısonnement. uan AUX d  9 ils arrıyvent diırectement, OUS
diriıons intuıtivement.

Dans le de Bar-Kepha, 1il s’agıt d’un «rense1ignement SUT les qu
t10NS», qu1 heu chez les etres humaıins, l’aide de la «deduction». La

10 Le de Bar-Kepha ete divise tro1s sectlons qu1 ONT ete interverties
fonction de ordre du de Bar-Hebraeus Les umeros designent ordre

original.
11 Bar-Kepha, Creation des NS  9 ch 1L, fol 126 v
12 Vat Syr 168, ch I part @ SeCT 1, fol 168 v
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aussl, les MMOTS le suggerent, 11 s’agıt dA’un jugement auquel l’homme
aboutit l’aide A’un veritable raıiısonnement. Ce raisonnement dit-ıil, est
chez les etres humaıins, QauUsSsS1 necessaire qu«® le langage, Par qu  ıls SONT
COomposes dA’un 2  une ame. Connaitre est fonction de V’etre.
(Yest le «nıhıl 1in intellectu N1IS1 Prıus fuerit 1n SCHSU}» des Scolastiques
latıns I1 la le DomMt quı differencie la Connalissance humaine de la
Connalissance des °

L’existence des est Invoquee Dar Bar-Kepha DOUTF completer la
creation qui PCUL etre que parfalte, ra1son de l’infinie perfection du
Createur. ra1son theolog1que, ’auteur substitue sımple argument
de raison. Oout milıeu, dıt-ıl, appelle deux extremes. Or l’homme est

miılıeu, du mMoOoment qu’1 est capable de connaitre pPar mode sens1ıble.
Les aN1MAaUX completement depourvus de connalssance rationnelle COMN-
stituent ’extreme inferieur Ll’homme I1 GIt exIister necessalrement

extreme superieur l’homme; SONT les spirıtuels qu1 COMNl-
naıssent independamment de la matıiere. L/’existence des z  est pas
une sımple question de CONVENANCC, le Cro1ımt Bar-Kepha, elle eSst
DOUT Bar-Hebraeus unNe necessite log1que quı decoule des donnees de la
creation. On OIl1t la difference du raisonnement des euxX auteurs. L’un
raisonne plutöt theologien, L’autre philosophe. La OUu celu1-la 1N-

des PICUVECS de CONVENANCEC theologique, celu1-c1 faıt appel des
gu de raison qu1 avalent SCS VYCUX la force une necessite.

Aiıinsı ONG euX um SUT quatre, consacres Par ’auteur POUF
PTOUVCTI L’existence des d  9 s’accordent AaVCC CCUX de ar-Kepha. Bıen
Quc le rapport les euX SOIt tres frappant pomnt qu«C le du
premier d’ordinaire CONCIS ramasse Lrouve eclaire Par les explications
du second, cependant les procedes ’esprit SONT nettement diıfferents.
he7z ’un C’est le theologien qu1 domine, chez l’autre, C’est le phılosophe.
Malgre uNnc dependance materielle de Bar-Kepha, ’auteur faıt DICUVC une
orıginalıte une orlıentation PTODIC,.

Les parallellismes releves ans la premiere la troisıeme PICUVC
’auteur la philosophie arabe Tavers Avıcenne permettent de parler
AV’un Contfact AaVEC la pensee arabe qu1 paralt dessiner debut du traıte.
Dans la premiere PICUVC ’auteur refere duxX not1ions de necessaire

SO1 de poss1ible. I1 transforme la notion de poss1ible qu'’ıl envisage
existant, COININE implıquant VPexistence PDar a  9 alors qu«cC

chez Avicenne le possible pPeutL tres j1en PaS exIister. Dans la troisıeme
PICUVC le rapport est mo1lns important, du mMoOoment qu«c la distinction des
trois ames: vegetative, anımale raısonnable LIrOouve deja chez Arıstote.

Toutes les PICUVCS sauf la premiere ONT PDOUTr OUusSs la valeur de PICUVCS
de CONVENANCEO., Nes SONT tiırees des donnees de l’experience SONT basees
SUT conception jerarchisee des perfections des etres crees quı1 plus
ıls SONT eleves ans V’ordre de L etre, plus iıls refletent les perfections du
Createur. Un tel procede DOUTC PTOUVCTI rationnellement V’existence des

est fort INngeNIeUX. Cependant ı] faut ajouter duxX inexactitudes
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philosophiques, unNne miıse point theologique quı S’1mpose. La pensee
de ’auteur est erronee Lant quw’elle soutient la necessite TOUT de
L’existence des° Meme S1 necessIıite partır des donnees
actuelles de la creation semble reduire uUunNnec necessite hypothetique,
la manıere Ont ’auteur L’affirme est inadmıiıssıble.

Avant de termıner le chapitre ar-Hebraeus reCOUFIr
procede DOUT confirmer doctrine. Sa tendance eclectique SOM SOUCI
apologetique lu1 ONnt chercher SO  ; 1en partout OUu il PEULT le LIrouver. 1{1
fera cetie fo1s appel A4duxX temolgnages des philosophes 1011 chretiens, SUuT_ -
TOUT des philosophes musulmans qu'ıl indıistinctement SOUS le quali-
ficatıf de «palens .

Meme les Philosophes etablissent l’existence des

L/’etude de partıe est fort utile plusieurs tıtres D’abord elle
renseigne SUT l’opinion des Philosophes CONCErNaAant les° ela menera

117e quelques IMOTS de la pensee d’Avıcenne SUT la question. Ensuite
elle de rendre COMPTe de l’infÄluence exercee Par la theorie
emanatiste SUT ”’auteur. Comment ’auteur presente-t-il l’opınion des
philosophes, leur faıt-ıl dire plus qu  ?  ıls ont voulu affırmer ? L’etude
de Ceite partıe de repondre LTOuTtfes CCS questions.

La premiere PICUVC est la plus ıimportante de LTOufes les autres. Elle
rCDOSC SUT princıpe fondamental ans la theorie emanatiste, d SAaVOIr
«de 1’Un PCuUL provenir qu’un seul effet». De la deduit qucC V’effet
immediat du Createur PEeUL etre C  3 accıdent, forme unle

CI  ® ’ äme raisonnable, ma1ıs seulement une intellıgence
separee aNSC.

8| est evident quc ’auteur refere 1C1 la theorie de ?’emanation telle
qu’elle ete eXposee Dar Farabı vicenne.

Selon Farabı: «le premıier etre emane du Premier est numeriquement
un »*. Un critique arabe dıt Jste tıtre «a la ase de la theorie de
Ll’emanation d’Al-Farabıi,; euX princıpes fondamentaux, Sa|aNls

lesquels SO  — mecanısme pourrailt etre ComprIs. Tout d’abord, d’un
etre parfaıtement u al PeuL provenir qu’un seul etre. upposer qu«c
plusieurs etres decoulent directement de Dieu, C’est introduire unc multı-
plicite ans SOM essence»14.

Plotin, ans SCS Enneades, aValt deja parle de la simplicıte de Ün
ma1ls il refuse simplicıite l’ıntelligence effet premier!®, Aviıcenne,
ans deuxieme lettre, reprendra le meme princıpe le formulera aVEC

plus de vigueur QqucC Farabı «De ’un Ta1l sıimple n’emane qu’un etre

Phılos. Abhandlg., «Ouyoun Massael» 58
Ibr. Madkour, La ace d’Al-Farabı dans P’ecole philosophique musulmane

(Parıs 4E
15 Ennn N 4, I 20
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un. »16 I1 reviendra Cetite id  ee ans charat: «11 faut, dıt-ıl,
le S9A1S qu«C le premier Soit le princıpe d’un seul (etre) siımple, MmMoOo1nNs
qu'’ıl UusSscC de mediation»!?.

AÄlinsı selon le philosophe arabe, VD’effet de la premiere peut
etire qu’une intelligence separee. OUr expliquer le PaASSaASC de :
multıiple Avıcenne admet uUHE certaine multıiplicıte ans V’effet premier
tant qu'’ıl est necessaire Dar possible Par u1-meme. L’identifi-
catıon de l’ıntelligence separee de l’ange ete introduıte pPar Avıcenne
ans le SOUCI de concılıer theorie SUT L’emanation aVeC les donnees du
Coran. Par la 1l sauvegardaıt la transcendance divine chere 1’Islam
essentiellement monotheiste assımılant dUuUuX les intelligences
separees quı1 semblaijent disputer aVeEC 1’Un LOUS SCS priviıleges. Le faisant,
11 MmMI1s Des intelligences rans de sımples creatures subordonnees

Deja Phılon, le faısaıt TEINATYUCT le Pere Danielou, assımıle
AduUuX les 0g01 qu1 assıstent le Createur ans le SOUVErNCEMENT de
’univers18. 1{1 parle des ames incorporelles egales nombre A4dU X astres.
Ces ames remplıssent V’aır, nettement distinguees d’un
STOUDC d’ämes nNı1eSs des C  9 qu’1 assımıle duxX celestes1?.

Ce qu’1 d’identique chez ÄAvıcenne chez Phılon C’est YJuC un et
Ll’autre cherche SdUVvVer le monotheisme du danger quc lu1 faısaıt CoOurır
la phılosophie polytheiste ambıante. AÄvec hılon 11l s’agıt plutöt des arche-
Lypes formels de Platon quı1 ONT ServV1ı de modele monde; AaVOC Avıcenne
11 s’agıt de CCS princıpes separes quı font le PONT 1’Un le monde
multiple Ces princıipes premiers intelligences separees de matıiere
CONCOUTreNT efficacement la creation du monde, SONT des Causes plus

MmMoOoInNs immediates de LOUTES choses 1cı-bas. I1 est interessant de
qu«C places devant des situations analogues, le Judaisme 1’Islam anımes
du meme desir decouvrent la meme reponse.

Quelle est la pensee d’Avicenne SUT les anges ?
11 est OFrS de doute qu’1 S’est Das preoccupe de OUS alsser unNc

doctrine complete SUTr les° I1 sembIle meme Nn’avoir pPas des idees
precises SUT la question. 11 LECOUFTS DOUTC concılhier philo-
sophıe AVCC le dogme de 1’Islam Certains illustrer
pensee. Dans Nalat, AÄAvıcenne ecrIit:

«Jle premier degr (a partır de Premier Etre) est celu1 des spırıtuels
PUTrSs de matıere, qul s’appellent intelligences; DU1S les des

spirıtuels appeles ames, SONT les actıfs. Uul1s viennent les
celestes, certaıns plus nobles quc d’autres, Jusqu’au dernier»?®9.

Avıcenne, Recueıl de dıx huurt lettres, editees Dar Dınn 1 (Le Calre
Z Lettre,

17 charat 410
15 LO nth Englısh [ ranslatıon, DYy olson et H. Whitaker,

vol IIL, an I London
19 2L0 vol. I Confusion 174180 174 Voir QqUSsSS1 Somn. _ 135

Najat 490,
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Et ans «Aqsam al-Ulum», abordant le meme sujet, il ecrtıt:
«la quatrıeme partıe (concerne) l’etude des PICUVES des premieres sub-

LANCES spirıtuelles quı1 ONT ete realisees Par Lu1 qu1 SONT les plus proches
parmı SCS creatures, venant degre immediatement inferieur lu1, es
SONT la PICUVC de la multiplicite des autres creatures, de leurs dıfferences
de rans de classement. ( Yest la les erubDıns ul1s (etudie)
les PICUVCS des substances spirıtuelles secondaires, quı SONT ans leur -
sembIle au-dessous de L’ensemble des premieres. CGe SONT les charges
des CIEUX du portement du Tröne, CCUX quı gOoUVeErNeNT les choses
physiques, prenant SO1nN de quı alt ans le monde de la generation eTt
de la corruption. La cinquieme partıe la contraıinte quc les sub-
STaANCES corporelles, celestes terrestres, subissent de la part de CCS sub-
TanCces spirıtuelles ont certaines SONT motrices certaines commandent»21.

I1 semble degager de OS deux qu’ Avıcenne aqadmet differents
d’anges Le premier mentionne tro1s j1en distincts:

le premier ran venant TOUT de Ssulte apres Dieu est forme des spirıtuels,
PUrs de matıiere, UuC le second PasSSasc appelle des Cherubins. Ils
SONT 1ts QuUsSs1 intellıgences ; SONT Sa1lls doute les intelligences separees.
Le second rang est celu1 des spirıtuels appeles ames. Ce SONT des

auxquels le second PaSsSagc attrıbue la charge des CIEUX,; du POrTtemeNT
du Iröne du gouvernement des choses physiques. Enfin ÄAvıcenne
l’aıir de considerer les celestes formant troisıeme rans
d’anges 1 Ll’on assımıle le premier Tans dUuX intelligences separees de la
theorie emanatiste, le second devra etre assımıle au X ames des spheres.
(Yest LOULT quc OUuS POUVONS conclure SUT la pensee d’Avıicenne SUTr les
° Philon lu1-meme d’ailleurs, COININEC ı]l ete suggere plus haut, la
meme distinction.

Contraırement qu’affirme Bar-Hebraeus, Avıcenne plus forte
ra1son TOUS les autres phılosophes arabes ‚  ont jJamaıs I’intention Vetablır
directement L’existence des° Ce qu’1ıl faıt C’est donner dUuX intellı-
SCNCCS separees, ont ı] etablıt Ll’existence l’aide de quatre PICUVCS ans
Icharat, ames des Spheres peut-etre QaUSS1 duxX Spheres elles-memes,
le NO d’anges. I1 concılıaıit a1Nsı pensee AVCC l’enseignement du Coran
quı parle des admet leur existence?? SUuUr Ges donnees Bar-Hebraeus

atı la PICUVC qu'’ıl attrıbue 4dUuX philosophes palens Tavers laquelle
la pensee arabe.

La deuxieme PICUVC est tiree du mMoOouvemen des spheres celestes.
Cule uLle pulssance infinıe, affırme-t-on, PeuUL produire mouvement
Or les IMOUVEMENTS des spheres celestes, quı Oont omMmmMeEeNCEMENT

fin, SONT infinis.

Recueıl des dıx hu1t ettres d’Ibn-Sına (Lie aıre 5 e Jettre; «Aqasam
al-Ulum» DA

CGoran, Surat 25
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Donc leur DEULT etre qu’une substance intelligible infinie quı est
l’intelligence separee ANSC

Deja Arıistote admet que le MOUVemMent celeste etant circulaire est infin1:
«1l peut exister MOuvemen!; ınfinı quiı soit cContinu, C’est le

MOouvemen circulaire.
Un tel MOUvement S’oppose MOuUuvemen: terrestre quı est rectiligne.

La meme distinction IMOUVEMENT naturel, rectilıgne MOuUuvement
volontaıre, circulaire iınfinı LIrouve chez Avıcenne. Un PaSSaSC de
NajJat illustre 1en pensee:

«Nous SaVOLS quC le MOUvemen des spheres est circulaire perpetuel.
Or pareıl INOUuvement PEeUL pPas etre Dar N:  IC; Car Q°1  ] l’etait, 11
consisteraılt PASSAaSC d’un etat NOn naturel etat naturel et devrait
pPar consequent S’arreter Jjuste MOoment OUuU 11 arrıve but DOUFSU1VI1.
Maıs le MOUVEMENT de la sphere est la {O1s rapprochement
eloıgnement»®, D’ou 11l faut conclure quC MOUVvVvemMenT peut etre
quc volontaıre.

Avıcenne dıt QaUSS1 ans deuxieme PICUVC de V’existence des intelligences
separees

«Iu dS deja L’evidence quc les moüvements celestes dependent
1en 2  une certaine volonte unıverselle eTt d’une volonte particuliere. Et
S91S que le princıpe de la premiere volonte unıverselle, absolue, O1t etre
necessaiırement 13381° ESSCIICE intellıgıble separee»**,

11 SOININC POUTr Avıicenne euX princıpes POUFr le MOUvement
celeste: principe eloigne qu1 est Uullce intelligence separee qu’1 dentifie

l’ange, princıpe prochaın quı est Ll’äme de la sphere ONnNt le role
EeSsTt de PITOVOQUCI le MOuUuvement. Celle-c1 desire s’assımıler de plus plus

S  - princıpe quı est l’mntelligence separee herche parveniır Par le
MOuvemen circulaire?>. De CCS eux princıpes Bar-Hebraeus mentionne
qUuU«C le premier.

La troisieme la quatrıeme PICUVC auralent pu faire l’objet 2  une Aänle
qu1 etabliraıt la dependance des ames humaınes par rapport 4duUu X d  9

DOUT exIister, DOUTF connaitre.
La des ames raisonnables DEUL etre COTDS, accıdent,

Dieu meme, SINON seraıt la de plus d’un eHet, qul est impossıible;
c’est  z ONC uNnc intelligence separee AaNSC

Farabı attribuait la derniere intelliıgence ıte intellıgence actıve, la
creation des ames humaınes des quatre elements:

«la derniere intelligence esSt 2  une part la de P’existence des ames
humaines, d’autre part elle est aVEC l’aide des spheres celestes la
de V’existence des quatre elements »26

Nayjat 4922
charat 402
Nayat 422
Phılos anı «Ouyoun Massael» 59, 13
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AÄAvıcenne AUTa la INECIMNC idee ans charat
«quant dUuX formes, elles debordent de Cetfte intelligence, 11A18 elles SONT

diverses ans leur matıere, selon quUC elle-c1ı les Merıte diversement, d’apres
SCS preparatıions varıeces»“”

Cependant ans PAassSasc de Sıfa, il sembIle attrıbuer
intelligences general la derniere particulıer

«11 faut JuC des intellıgences SUTTOULT de la derniere intelligence
Qqu1 est au-dessus de OUS AVOCC la COOPeCraLioN des MOUVvVvemMentTs
celestes uUunNne chose PASSıVC QUu1 cContient les formes du monde inferjieur»?8

FÜ de cCetite idee, Bar-Hebraeus atı la Lroı1siıemMe PICUVC Le
raisonNEMENT Qu1 Irouve 1C1, SdadVOITL quc la des Z88(> raisonnables

peut etire COIDS, accıdent, 111 Dieu INCINC, est refraın Qu1 6871 FCDT1S
ans LOUTES les autres PICUVCS,

La quatrıeme PICUVC tablıit quc seules les ıntelligences
SONT la de la COMNNAUISSaNCE des Ad111es raısonnables L’idee Irouve

chez AÄAvıcenne attrıbue l’ıntelligence aCLive le role de faıre
PaSSCTI l’ıntelligence humaıne d’intelligence PUISSANCC Ll’etat A’intelli-

acte

«L/’intelligence AaCLIVE est 10Ss aInes Qquı SONT intellıgences PUISSaNCC,
quC le sole1l est ‚w. 1105 YCUX Vvoyant PUI1SSaNCcC, couleurs visıbles

De l’ıntelligence aCLIVEe deborde une qu1 repand
SUT les choses IMNASINCCS, intellıgıbles PU1SSaNCC, POUTr les rendre ntellı-
g1ibles acte»*?

est ONC un intellıgence SCDAICC, EXEMPLTE de matıere
acte Qquı iıllumıne 110S aInes leur dispense les formes idees intelligıbles
des choses, POUT OUuS porter les ela implıque ullc reCeDUVILLE
de la part de l’ıntelligence humaine qUuı1 Olt faire fonction de «INLOILC
tourne ers l’intelligence aCL1Ve», viennent reflechir les formes
intellıg1bles ette iıllumınatıon des aines Par l’ıntelligence aCTLive TECU
chez les de 1’Islam le 10 d’Ichrag

Ce qu’Avıcenne attrıbue l’ıntelligence Qquı preside la marche
de monde, ar-Hebraeus l’applique TOUTeEes les intelligences

La CINQUICMEC PICUVC attrıbue aduX la production de la matıiere
de la forme qucC leur NIoN Dans PAsSSasc d’Icharat, Avıcenne
developpe la INCMNIEC idee. ] raıtant de la atıere de la forme, il aJoute
«V’une est pas plus digne quc l’autre POUTC quc la seconde subsiste par
elle, 1N1als 1il uLlce Certaine EXINNSEQUE elles euxX Qqu1 faıt subsister
chacune aAaVECC Par Ll’autre»30

A charat 4232
2 8 Avicenne, Sıfa, tOome 1L, la Metaphysıque, lıtographie (Teherami 625
D Naqajat 316, —10
3 charat 266
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La S1X1eEME PICUVC equivaut chez Avıcenne la quatrıeme PICUVC quı
etablit l’existence des intelligences separees tant que Causes de l’existence
des spheres celestes. Maıs ’auteur arTange eTt simplıfie l’argument du
philosophe arabe. laisse de cote TOUT quı1 Ll’individualisation
du CONteNaNT, DPOUT retenir quC les eux princıpes SUlvants:
V’existence la necessite de V’effet SONT posterieure V’existence la
necessite de la L’absence du ıde necessite toujJours Ll’union du
Contenant du CONTENU ’argument tel qu’1 est presente Dar ar-Hebraeus
revient CeC1:

les spheres celestes ONT POUF j1en COI DS, 1en NOnE
Or, es peuvent pPas aVOIlLr DOUT °
Donc la de chaque sphere est UuNe intellıgence AaNnsScC
1 effet la des spheres celestes etaıt C  9 devrait

contenir la sphere, etre CONTENU elle Les euX sSuppositions
repugnent; Par consequent la de la sphere peut pas etre E

1 le contient la sphere, du mMoOoment quC le CoONntenant O1t ex1ister
le CONTENU qu1 est SO  - effet, ıde exIisteraılt debut AVCC le

Maıs V’existence du 1de est ımposs1ible l’enseignent
Aristote Avıcenne®31. Le quı contient la sphere PCeuUL ONC pPasS
etre

1 le quı la sphere est CONTENU Par elle; la supposition est
CHCOTE bsurde Comment le CONTENU peut-ıil etre du Contenant
qu1 Iu1 est 1en superieur ?

OUr Sa1lsır la transformatıon faıte Dar ’*auteur la PICUVC d’Avıcenne,
1l suffit de mettre regard les EeUX textes

Bar-Hebraeus AÄAviıcenne:
« disent la de ’existence «S1 OUuS SUPPOSONS OID duquel

des spheres est l1en est emane ulle act1on, elle n’emanera de luı
Das que«e S1 SU:  3 indıvıdu devient tel ndıvıdu

Or il est pPas poss1ible Qqu«c SO1Tt determine. Donc S1 le d’une
sphere celeste devenaıt duCOT’DSy, qu’ıl est necessaire des

lors quc le CONTeEeNANT sSO1t du d’une qu'’ıl contient consıderant
CONTLeENU, qu«c le CONTENU SO1t L’etat de l’effet lors de Ll’existence de la
du cContfenant. ‘9 trouverals JuC cet etat est la

poss1ıbilıte. Quant ’existence et D laLa premiere OoOp1ınıon n’est pPas vrale, necessite (de Vl’effet, elles viennent)que le trouveraıt ’existence et la necessIite de laZ  tre anterleur l’existence du CONTENU; UuSc. Cependant ’existence du COI-E1 Ll’existence du CONTLENU AaVEC Iuı seraıt
l’absence d’un vide. est POUrquo1 S1 tenNu eit Ll’absence du ide ans le COI-

tenant SONTLT simultanees. Or S1 LOUSle CONTEeNANT existalt alorsqu'’ıl Nn’y Das consıderons l’ındıyıdualısatiıon du COI-de CONTLENU, vide trouveraılt
tenant la ‘9 l memenecessairement. qu  elle un  (D poss1bılıte du CONTENU.

31l Naqayat 201, 6—7 VOILr Aristote, DPhysıque I 3, 215a,;
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Bar-Hebraeus Avıcenne
’ex1istence du vide est Donc de eux choses l’une, 1en

impossible, il est necessaImire qu«e le COIMN- l’absence du vide est necessamire pendant
tenant so1t nullement la du qu/’ıl necessite du CONTENANT, len
CONTENU 1 elle estelle est pas necessaimre.

De meme  Z la deuxieme opınıon n’est necessaire, le plein qu1 constitue le
CONTLENU et la necessıite du contenanpas vrale, Ju«cC le est

plus eleve et superleur CONTtTENU qu1 SONT siımultanes, tandıs qu’on vient de
est Iu1 VOIr clairement QJU«C le cContenu est(VYest POUFrquUOol il DeutL
pas Z  tre L’effet de qu1 Iu1 est inferlieur poss1 pendant qu’ıl necessıite
et moindre. du cCoOntfenant.

OnNC JU«C la des spheres KEt 81 l’absence du vide est Das
SO1Tt uUulLlC ORSCHCG incorporelle. (ze SONT necessaılre, le CONTLENU est pOoss1 SOo1
les intelligences separees anges»®, et necessaire Pari unNne Par COIl-

sequent le vide seraıt Das imposs1ıble
SOl1, mals Dar unNne Cause tandıs qu’on

vient de VOILr (ailleurs) qu’1l est 1M-
possible 01.

Quant QU«C le CONTENU sSO1t
de qu1 est plus noble, plus fort et
plus grand qu«e lu1-meme, Je VEeEUX dire
le contenant, n’est croyable DOUTI
l’imagınatıon, poss1ible»®°,

I1 est evident qu’1 s’agıt du meme argument, ma1s synthetise presente
d’une acon Par Bar-Hebraeus. Celu1i-c1 TreEDCNSC l’argument dA’Avicen-

le donne SOUS forme de syllogısme. Son argument eurx avantages
SUT celu1 du phılosophe arabe. Le premier est qu'’ıl est plus
CONCIS e{ plus claır DOUTF l’esprit. 11 faıt ahbstraction de TOUT quı
’individualisation du Contenant. ette notion dA Iu1 paraltre inutile
POUTr le raiısonnement, Car existant, *  est Dar le faıt
meme le individualise. Le second est qucC ’argument
de Bar-Hebraeus eSsTt destine directement PDTOUVCI L’existence des °
La majeure posee SOUS forme disjonctıve n’admet pPas de replique. Cette
transformatıion faıte la DICUVC d’Avıcenne la renforce. Un tel exemple
PITOUVC l’originalıte de ’auteur el l’independance ont ı Aaılt PICUVC
Pegard des Op1InN10Ns qu'’ıl PTODOSC de Citer.

La derniere PICUVC est tıree de l’analyse du MOuUuvement celeste. L’idee
principale est qu«c la finale A’un tel IMOUVeEeMEN DEUL etre JUC
la ressemblance 19301> intelligence aNSC ette ressemblance s’acquiert

l’aide du MOUVeEMENT celeste.
'Lout mMOouvemen volontaıire, disent les philosophes palens, tend eIrIs
but quı1 est la perfection de V’etre quı1 MEeuTt

Or le MOUvement celeste est Pa n  ‘5 MOouvemen: force, ma1s
est volontaire.

39 Avicenne, charat 421 S,

Vat Syr. 168, ch K part 111
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Donc il tend la perfection quı est POUTC chaque sphere la ressemblance
uUune intelligence separee aNSC.,
La deuxieme PICUVC deja etablı qu«C la efficiente des MOouvemen

celestes est uLilc intelligence separee. La septieme PICUVC ajoute que la
finale est QauUss1 un intelligence laquelle la sphere desire ressembler

Dar le de SO  3 mMoOouvement.
Avıcenne distingue la sulte de SOIl maitre Aristote tro1is SOrtTeEeSs de

MOUVeEMENTS! le MOUVEMENT Par nNature tant qu'’1 est spontane, le UVCO-
ment force le mMoOouvemen volontaire?4 Le MOUVeMeEeNnNT celeste est POUI
lu1 volontaıire:

«Un principe intellig1ıble, dıt-ıl, est indıspensable haque (sphere
celeste) qu1 Meut DOUT uUuNnec fin intellectuelle»35.

Ö 1 Avıcenne admet qu«c le MOUVeEemMenT celeste est POUF ulNe intellec-
tuelle, C’est qu'’ıl le SUPPOSC volontaıire reflech!. Les celestes SONLT

POUTFC lu1 des etres anımes. Etant volontaire, leur MOUVEMENT tend VC-
NIr etat de perfection superieur celu1 OUu Lrouve la sphere. «iIu
OI1S SaVOILr, dıt-1l ans Icharat, qu’un mobile volontaire meut qu’a
la recherche de quelque chose de meıilleur POUTF le chercheur posseder
D  qu’a DasS posseder »36.

Un tel Ctat, ajoute-t-il, consıste ans l’assımilation intelligences
separees: «Ce qu1 est desire Dar le MOUVeEeMENT celeste est ONC uLnlc certaine
assımılation AdUuX choses quı SONT acTe, Tant qu’elles SONT
de pulssance, laıssant filtrer le 1en qu1 deborde, tant qu’1 estT uURH®6
ressemblance AVCC le Ires-Haut»3?7.

En la PICUVC ICDOSC SUT l’idee Sulvante: V’effet desire al-
teindre perfection lu1 deveniır de plus plus unl, gräce
unlle simılıtude croissante. L’idee est d’origine neo-platonicienne. Elle
est exprimee Dar Proclus ans SCS «Elementa»:

« T’out quı procede VPessence d’un princıipe, revient prin-
cıpe Oont 1il procede».

Kt plus loın 1l ajoute: «Donc chaque etre de ”’appetit POUT cause»®®.
1 l’appetit distingue de la volonte, 1l SV LIrOouUVve implique
chez les etres raısonnables.

L/’etude de partıe OUS conclure qu’Avıcenne est la SOUTCE

princıpale de PICSQUC LTOUTESs les PICUVCS quc ’auteur attrıbue AaduX phılo-
sophes palens. On (0)11 CEertfes Farabi surnomme le second maitre apres
ÄAristote A’avonmr elabore le systeme emanatiste. Avicenne est CNUu COINIMNECI-

34 Hamelın, Le S ysteme du monde ä’aprés Aristote (Parıs 226
Garame, Awvıcennae Metaphysıces GCompendium Kome 102

Najat 44 7, 6— 7
charat 49—50

37 charat 405
38 PToCGcIlus, T’he Elements of eology, T: 28 Oxford
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ter completer l’enseignement de SOM maitre. Farabı donne prin-
cCıpes premiers de la theorie emanatiıste le NO d’intelligences. Avıcenne
est enu identifier intelliıgence aNSC

Maıs S1 les idees appartıennent 1en philosophe arabe, les PICUVCS
SONT vraıment ’oeuvre de l’auteur, qu1 11 arrıve, de simplıfıer

argument d’en modifer notablement le SCIS.

heu de demander S1 *auteur accepte les gu des phılo-
sophes les rejette ”

Bar-Hebraeus SOIn de termıiner le chapıtre de donner uUunNc

breve appreclation SUT les PICUVES qu'ıl vient d’enoncer. Une telle mIse
pomt S’imposaılt lu1 qualite d’homme d’Eglise charge d’enseigner
de gulder. En tTant quC CrOyan(ts, dit-ıl, SONT les PICUVCS de ra1son
les temolgnages ecr1ts, enNOonNcCeEeSs debut du chapıtre qul retiennent

attention. uan PICUVCS des philosophes 1en qu’elles aboutis-
SENT la meme conclusion quc les donnees de la f01, SaVOILFr qu'’ıl des
ANSCS, elles demeurent cependant DOUT OUS inadmissıbles. Elles

effet SUT princıpe errone, contraire la fo1 la Revelatıon. Ce
princıpe soutient qQuUC Dieu peuL etre directe qucC d’un seul effet

Voila 1en la theorie de l’emanatıon demolie SOM princıpe fonda-
mental rejete. 11 faut cependant quC ’auteur prend uLlc telle position

tant quUC theologiıen 61 Croyan-t; MaIls ailleurs ı]l sembIle adopter
simplement la theorie emanatıste, CrOyant philosophe POUVOILF

la reconcılıer AVCC la fo13®. Plus d’un auteur Outenu l’exemple de
anssens hıatus le philosophe le theologien dans Bar-

Hebraeus. Leur position de fondement. Malgre TOUL sachons
gre *auteur de n’avoir pPas ete dupe de la valeur des Zu des partı-
Sanls de l’emanatıon d’avoir d:  eCe  ]  e ’erreur qu1 SV cache. I1 admet quC
S1 des tels argu SONT valables VCUX des infideles, ils ,  ont POUTFC
le Croyant d’autre interet QuUC celu1 de le contrmer ans la f01; aboutis-
Sant partır des premisses inadmissıbles meme resultat quC les donnees
de la fo1 L’emanation quı perdu de SO  - ıimportance de SOI actualite
graäce des theologıiens musulmans: Gazalı Averroes (XI,
Kl S.) continue etre d’actualıte PDOUT *auteur.

Entretien de la Sagesse de ar-Hebraeus, dıt. et trad Dar Janssens,
ch IIL, SeCtT. 18, 19,
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Mitteilungen
Der internationale Orientalisten-Kongre. ZU ambridge

21.—29. August 1954
ber 900 Teiılnehmer vertraten Natıonen und Sprachen. Die Sektion

nannte sıch »Orient and ÖOccıdent«, »Christian Orient«. Sıe wurde eiınem
Tage mıiıt der Sektion »lranıan, Armen1an and Central Asıan Studies«
verbunden. FHolgende Themata wurden behandelt

Hansen, Die Sprache der christlich-sogdischen Handschriften.
Stevenson, (Georg]ıen Varıant of »Amour Courtoils«. Feydıt,

L’expressivıte de la langue armenıienne. ZamYy, On the Nestorıian
Chrıistianıty the Öngüts ın Mongolıa. Kluge, Wwel alt-

Patmagrıan,georgische Handschriften des Neuen Testaments
L’utilisation des motifs folklorıques ans la mMus1que de l’eglise armen1ilenne
de DE s]1ecle. Drower, Relıg10us Ceremonies durıng prıng FHFestival
(Mandeans; Jules Leroy, Nouvelles umıleres SUrT le Ms Syrlaque
Plut de Ia Laurentienne de Klorence, le plus ancıen t&monın de I’icono-
graphie des 6glises de Syro-Mesopotamıe. Bertram, Georg, Vom Wesen
der Septuaginta-Frömmigkeıt. 7 The Century
Graeco-Syriac-Arabie Manuser1pt Psalter. Aufhauser, Die Phasen
der Kntfremdung der westlichen VOI der östlıchen Kırche heutiger Schau
(zum Julı 1054 du Bourget, Datatıon des tı1ssus COPtes
elements apportes Dar les MOSalqueS romaılnes. bscher, Wiıeder-
aufnahme und .neuester Stand des Konservierungswerkes der Manıchäischen
Papyruscodices. bscher gab einen Überblick der FKFortschrıitte der
Konservierungsarbeiten Manıtexten VOoLA Kıs konnten schwle-
rge Teilaufgaben TÜr den Bestand der Chester-Beatty-Manı-Papyrı abge-
schlossen werden. Manches Blatt der Kephalaıa, der Homilien und des
Psalmenbuches wurde abgelöst, zwıschen. Jas gefaßt und photographiert.
Das iın Bayern efindlıche Manıbuch enthält wahrscheinlich dıe » Briefe
Manıs ( Cramer

Evagrius ONULLKUS in syrischer Überlieierung
Wer se1t 19192 sıch mıt der Mystik des Kvagrıus beschäftigte, benutzte

dankbarst da der oriechische Urtext zu 90 verloren ist dıie auf rund
der syrıschen Übersetzung durch Frankenberg hergestellte Ausgabe
und Übersetzung der sogenannten Gnostika,. Nun zeıgen Antolne und OClalire
GAuıllaumont (ersterer Professor der Keole des Hautes Ktudes Parıs)
ın Le erxte verıtable Ades »Gnostıica« d’ Kvagre le Pontıique Revue de ”’histolire
des rel1g10ns 149 156—205, daß Frankenberg ZW ar jenen Text bıetet,
den 10a dıe syrısche » Vulgata« des Kvagrıus NneNnNel könnte, jenen Text
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der Gnostika welcher der syrıschen Überlieferung häufigsten ANZU-

treffen ist Von diesem TOxt unterscheıidet sıch aber sehr wichtigen Punkten
Überraschend undder Text der Hs Brıtish Museum Add 1 167 (6 I Jh.)

zugleich überzeugend elisen dıe Vf ach daß dıe Hassung der Londoner
Hs das oriechısche Origmal vıiel getreuer wıederg1bt Kıngriffe den Wort-
laut auch wirkliche Anderungen des VON Kıvagrıus beabsıchtigten Sınnes
sind cht selten Wahrscheinlich sınd diese Unterschiede auf das Bestreben
zurückzuführen den echten Kvagrıus VOIN SEW1ISSCH anstößıgen Lehrmeinungen

Unter diesen mständen können WITL N1C. dringend
wünschen MOSE uns bald elne verbesserte Ausgabe der Gnostika des
Kıvagrıus geschenkt werden Kngberding

Nachru{i
TIEedTIC Stummer

Als 14 Januar 1955 Z W el Tage ach Tod Unıy -Prof Dr
Friedrich Stummer SeiINerl Heimatstadt W ürzburg Grabe getragen wurde,

dıe alttestamentlıche KForschung Koryphäen VO guten alten
Schlag verloren Die hınterlassene Lücke 1T stärker als der Ver-
storbene be1l Alter VON aum etwas ber Jahren och auf Se1INen

Krankenlager hıs zuletzt wıssenschaftlıch Äätlg War und vıele Pläne für dıe
Jahre des sogenannten Ruhestandes siıch trug

Als Sohn des Gymnasıalprofessors dam Stummer WarLr ıhm das Interesse
den Humanıora, besonders den klassıschen Sprachen gew1ıssermaßen

angeboren, und die chrıistliche Atmosphäre des Elternhauses hat außerdem
den Herzenswunsch, Theologıe studıeren und Priester werden, gefÖT-
dert ach dem Absolutorium 1905 begann der W ürzburger Universität
Se1n erstes Semester und spezlalısıerte sich aut das SsSeller fremdsprach-

19192 wurdelıchen Anforderungen vielfach gefürchtete Alte Testament
Stummer autf rund VOIN SsSeLiNeIN verehrten Lehrer Joh ehn gestellten
Preisarbeıt ber Ihe Bedeutung Rıchard STMONS FÜr die Pentateuchkraitilk ZU.

Dr theol promovıert worauftf ZUT Vertiefung der sem1tistischen Kennt-
dıie Unıiversität Berlın S19, 1914 auch den phılosophıschen

Doktorgrad erwerben 1918 erfolgte der theologıschen Fakultät
W ürzburg die Habılıtation und 19923 dıe Krnennung ZU. Professor

In dieser Zeitschrıift darf besonders hervorgehoben werden daß Dr Stum-
INeTr durch eln Stipendium der GÖörresgesellschaft möglıch gemacht wurde,
VO Maı 19927 bıs Aprıl 1929 Orientalıschen Institut der (Aesellschaft
Jerusalem studieren Eın Forschungsgebiet ahm ıh: Beschlag

In zahlreichen Zeitschriften-dıe bıblische Archäologie und Geographie
artıkeln oder auch Beıträgen orößeren Nachschlagewerken Lrat Se1n

Wıssen dıe breıtere Offenthchkeıit In schlechter Zeıt 1947 erschıen eım
Katholischen Biıbelwerk eliNe wertvolle Schrift ber Ihe Geogranphre des Buches
J udıith ber Se1N oroßer Plan auf den schon viel Arbeıt verwendet
hatte, nämlıch e1LINe ausführliche Biıblısche Geographie verfassen, ußte
mI1T ıhm IMK' rTab sınken Die Schwierigkeiten Dritten Reich und
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Krıieg, Auflösung der Münchener theologischen Fakultät 1939, Versetzungach Breslau, Krıi1egswirren un Ausweisung VOIl dort, und schheßlich der
allzu frühe Streik selner körperlichen Kräfte heßen die Verwirklichung des
Planes nıicht mehr gelıngen. Institut 1ın Jerusalem fand Stummer einen
FWachgenossen und Freund 1ın Pater Kvarıst Mader Als dieser

13 März 1949 starb (sıehe Jahresbericht der (rörresgesellschaft 1953,
S c und OrChr 377 1993 144{.), übernahm als teures Vermächtnis dıe
Vollendung und Herausgabe des oroßen Werkes ber dıe Ausgrabungen be1l
Mambre (Rämet al-Halil), Was ihm bıs Da SelNeT etzten Stunde ebensoviel
ühe W1e Kummer machte Nun besteht dıe Aussıicht, daß 1m Lauf dieses
Jahres endlıch dıe Edıtion vonstatten geht

Dem erfolgreichen Aufenthalt 1n Palästina folgte ein Ruf als Professor für
Altes Testament der Phılosophisch-Theologischen Hochschule 1n Kreising
1929—32), ann alg Universiıtätsprofessor In selnem heimatliıchen W ürzburg
1932—35), und schlıießlich 1ın München. Das aufreibende Intermezzo VOIL
Breslau (1939—46) wurde bereıts gestreıft. Von dort aum glücklich EANT-
kommen, hat Stummer mıt beıspielhaftem Berufseılifer 1m Maı 1946 In Mün-
chen e1in übervolles (Juantum VON Vorlesungen und Übungen wıeder QuT-
OMMeN, wobel 1Ur dıe Kıngeweihten genügend beurte1ilen können, mıt
wliev1el Opfern damals der Universitätsbetriebh verbunden WAaLr.

Um dem Vorwurf, die Alttestamentler trıieben zuvıel semiıtische Philologie
und vernachlässıgten dıe lateinısche Bibel, dıie Spıtze abzubrechen, hatte siıch
Stummer schon früh spezıell auch der lateimıschen Vulgata zugewandt und
wurde immer mehr eınem der besten Kenner der bıblischen und patrıst1-
schen Latıintät, und 1eTr namentlıch der Schriften des Hieronymus. Zahl-
reiche gelehrte Kınzeluntersuchungen wurden 1ın verschledenen Zeıitschriften
veröffentlicht; VOT allem aber ist selne Einführung N dre laternısche Bibel
(1928), der eine baldıge Neuauflage beschert se1n mO0ge, rühmend erwähnen.
In etzter Zeıt vertiefte sıch 1ın dıe moderne Krforschung der Satzklauseln
und Cursus-Arten (sıehe Zur Stilgeschichte der alten 5rbelübersetzungen Zeıit-
chrıft für die alttestamentliche Wiıssenschafft, 61 | 1948| 195—231; Vom Satz-
rhythmus unN der Bibel unNd$. uN der LIaturqre der laternıschen OÜhrıstenheit Archıv
für Liturgjiewıissenschaft 11954] 233—2683). Bıbel und Luturgie ührten
wlıeder weıter ZUT Krforschung des synagogalen G(Gottescienstes. Stummer War
auch e1iINn bedeutender Kenner der rabbinischen Lıteratur und des modernen
Hebräisch (vgl selne letzte Veröffentlichung, eın Lıteraturbericht ber die
Bezvuehungen der Laturgre ZU ısraehtısch-Jüdischen ult unNd. ZU/ Alten Testa-
Ment Archıv für Liıturgiewissenschaft (1955] 97/—126).

Das Krste un! Wiıchtigste aber, nämlıch se1ln eigentliches Wach der alt-
testamentlıchen Kxegese, kam be1 a} diesen Spezlalgebieten keiner Weilse

kurz, sondern wurde dadurch ergänzt und bereichert. Kıs SEe1 auf selne
vortreitflichen Kurzkommentare Tobılas, Judıt, Kster In der Kchter-Bıbel
hingewiesen —n _>

usammenfassend können WIT L1UT ullseTerTr großen Trauer Ausdruck geben
un! den herben Verlust beklagen, den dıe Forschung durch den Heimgang
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Prof Stummers erhitten hat Das Interessengebiet des OrChr 1St weıthın
auch das Wiıe be1 Se1INeN dankbaren Schülern und Hörern
wırd auch unter den gelehrten Fachkollegen Se1N Andenken Ehren bleiıben
BÜl Vınzenz Hamp

Totentaiel
Dr Artasches Abeghılian, Lektor der armenıschen Sprache München,

früher Seminar für orıentalısche Sprachen der Universität Berlın, T am
13 März 1955 München

Ishagqg Armala (Isaac Armale) syrısch katholischer Chorbischof 158579
Mardın 1954 Beirut

Martın Jugıe hervorragender Kenner der T’heologıe des christlichen
Ostens Maı 1878 Lımousın 20 November 1954 Lorgues Varo
Frankreıich)

Paul Krich Kahle Koptologe, der großen Hoffnungen berechtigte,
Alter VOIL erst 31 Jahren Oxford Aprıl 1955

Ugo ON eret de VYıllard. Verfasser bedeutender Werke Archäologıie
des christlichen Agypten, Nubıen, Äthiopien und Mesopotamıen, Mitglied der
Accademıa de1 Lincel, 16 Januar 1881 Mailand, 74 November 1954 Rom

Anton oı1ıdebard VO  S der St; Josephs Unıiıyersität Beıirut bekannt
durch dıe Benutzung der Luftaufnahmen archäologischen Untersuchungen
und deswegen nhaber der französıschen »Medaılle der Luftfahrt« Anfang
Februar 1955 Beirut

Phılıpp Schweınfurth Prof für byzantınısche Kunstgeschichte
Istanbul U August 15887 Kıga 26 unı 1954 Istanbul

Peter Thomsen durch 6bändıge » Palästina Lıteratur« weıthın be-
kannt 19 Maı 1875 Dresden 26 Aprıl 1954 Dresden

Borıs WYy eiINeTr der bedeutendsten Köpfe der russischen
Kmigration Professor russıischen NSTIGU: St; DeETrZIUS Parı«< 7 Okt 1954

ent Alter VON { Jahren
Personallila

Nerses Wardapet Akınıan VON den Mechitharısten Wıen wurde
Januar 1955 AUuSs Anlaß der Vollendung se1Nnes Lebens]jahres VOINN der
Uniıyversität Wıen ZU. Doctor phıl Promovı1ert Se1iNnerTr Leıstungen
auf dem (Jebiet der armenıschen Philologıie un! (+eschichte

Dr ohann otterweck Privatdozent Bonn erhıelt
auf den ordentlichen Lehrstuhl für alttestamentlıche Theologıe der kath
theol Fakultät der Universität Tübıngen.

Dr Alexander Böhlıg, Priyatdozent für Philologie des christlichen Orients
der Universität W ürzburg, wurde 1 August 1954 R Professor für Neues

Testament und (Üeschichte des chrıistlıchen Orijents dıe theologısche Ha-
kultät der Martın Luther-Uniyversität Halle Wiıttenberg berufen

Dr theol Hermann Kısıng, Privatdozent der Unıhıryersität Münster
wurde unter dem März 1955 auf den ordentlıchen Lehrstuhl der at] Kxegese

derselben Unıiyversität a IS Nachfolger VON Heıinrich Kaupel berufen
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Muräd Kämıl, KFıhrist maktabat Arr Sant atarın batür IN »(Hand-

schrıften-) Verzeichnis der Biıblıothele des Klosters der Al Katharına Berg
STNAL«, Teıle, Kalro 1951., quer-5°”, D3{ und 318

Wir haben hier e1in erstmaliges un! deshalb auch begrüßendes Inventarium Samt-
hcher 1M Sinaikloster verwahrten Handschriften un! Urkunden, nachdem bisher 1Ur die
vlier Hauptbestandteile durch getrennte un! unvollständige Kataloge der Forschung
einigermaßen ZU  — Kenntnis gebracht worden sınd Ks sıind dies e Kataloge der griechl-
schen Hss VO.  S Gardthausen 1886), vieles erweıtert VO  - Beneßsevit (3 Bde.,
1911 /'7) der syrischen VO.  b Agnes Smith Lewis Sinaitica, No. 1 1894), der arabıschen
VOIL deren Schwester Margaret Dunlop G(Gbson Stud S1in. No. ILL, 1894 un! der SCOT-
gischen durch A. T'sagareli, Katalog der georgıischen Hss. Ades Sıinaiklosters (russisch)

Pravosl. Palestin. Sbornik 4, (St Petersburg 1888 193— 9240 und Marr, Beschrei-
bung der georgıischen Hss dAes Sınarklosters (russisch ; Moskau und Leningrad 1940
Kamils Werk ist. e Krfüllung 1Nes Auftrages des ägyptischen Unterrichtsministeriums
und ist durchwegs arabıisch verfaßt.

Auf den wissenschaftlichen Wert der sinaıtıschen Fonds 1M allgemeinen un! einzelner
Stücke 1mM besonderen hat der V{fr. selbst wıederholt aufmerksam gemacht, zuerst 1n
ınem Vortrag Tübingen, abgedruckt Unwersitas 1951 114(5/8, dann seliInen
Studıa Aeqgyptiaca I1 (Le Caire 1952 Der zahlenmäßige Umfang des gegenwärtigen
Bestandes Hss ist laut dem vorliegenden » Verzeichnis« dieser: 1mM 'Teil 601 arabische
Hss., 266 syrische, syrısch-palästinische, äthıopische, persische (J. 1470), koptische
(kopt.-ar. Horologion), 1mM e1l 2319 griechische, georgische, (kirchen-)slawische,

lateinısche (Psalmen, Perg., J.  } armenısche (Kategorien des Arıstoteles, 18 Jh.),
polnische ( Verordnungen). Von den Urkunden (1m LTeil) sind 1068 arabiısch, 658 türkisch.

Die Anlage des Fihrist ist tabellenartıg mıt, Verwendung VO  - Kolumnen, In denen
nebeneinander (bel den Hss.) vermerkt sind die laufende Nummer der Laste der Jjewelıligen
Sprachengruppe, die Bibliothekssignatur, stichwortartige Inhaltsangabe, Blätterzahl,
Material (Pergament der Papier), Größenmaß, Alter (Jeweils das Jahr der Abschrift,
WE vorhanden, SoNst Jahrh.). Die Ordnung innerhalb einer Sprachengruppe oder
-abteilung geschieht nach Inhaltskategorien: Bıbel, kirchliche (d l. hlıturgische) Bücher,
theologische Schriften, Homilien, Geschichtshbücher einschließlich Heiligenleben, Kanones,
Verschiedenes.

Am vordringlichsten wendet sıch das Interesse des Benützers eines Kataloges den
Mitteilungen über die Inhalte der einzelnen Stücke Be1 der Vergleichung des Fihrist
miıt den vorhandenen Katalogen erg1ibt siıch, daß Mrs (ibsons Catalogue of the Arabice Mss
Dn irreführend, ın allen Punkten aber unvollständig un! ungenügend ist. Vıele Inhalts-
angaben Ssind nicht 1UrTr Worten, sondern auch achlıch anders als be1 K 1Ur einN1ges

NeCNNEN, 7z. B Ar, 156 »DyNaXarlOoN «, (112 »Apg . Briefe«; 38() magalät
bndkti XNDUYLATO BeveÖöLxTov, (394) »Pandektes (lies häawı S3Da häadı) VOI Antiochus«.
Zu den meısten Hss g1bt 11UT Leilangaben der DaNZz unbestimmte Aussagen un
summarısche Angaben, W1e XNDUYLATA, auch Cdie Verfasser nennt. Zu 569
zählt 1ne lange Reihe VO.  } Väterstellen auf (aus »Fragen un Antworten«) 1ın Wiırk-
Lichkeit handelt sich, W1e (436) erkannt hat, die große Pandektes des Mönches
Nikon Zuweilen ist, freilich auch be1 eıne Unvollständigkeit festzustellen, S WeNnnNn

ar.h49 (K 430) sich mıiıt der Angabe » Worte der Väter« begnügt, während ıne
Reihe solcher » Väter« benennt.

10*
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Am auffallendsten ist, die Divergenz der Angaben den ersten vier Hss Pro-
phetien VO.  S Dan., Jer., Kz Pentateuch. »Buch der Reden (Abhandlungen,
madgalät, XNDÜYLATA) über das Leben des Abraham«. Mal Jjeweiıls Prophetien VO.  S

Dan., Jer., Kız OChecklust of Manuscervpts N St. (atherines Monastery Mount Sinar:
aa »Old Testament« anut, eingeholten Erkundigungen un! einıgen photographischen
Textproben VO.  a früher erkenne ich als wirklichen Inhalt: (Perg., J. biıs Kız
(10 Jh.) ent. W Dan (J. 1358 ent. ‚Jos Dn 4 mıt Einleitung WI1e ın de
Lagarde, Materzalien ZUT Kratik und (Zeschichte des Pentateuchs (Leipzıg 1867),

(10 Jh.) Auszüge AUuSsS Gen. (
Analog der Beschreibung der arabıischen Hss ist, auch die der syrischen un! griechischen.

Im allgemeinen gehen K.'s Angaben den S Hss über jene VOIL Smith Lewis
hinaus, bleiben ‚.ber 1ın nıcht wenigen Fällen hinter diesen zurück. Ungenügend sind
wıieder gewısse Angaben W1e » Homilıen un Aussprüche einiger Väter« Ww1e S
(K 97) Man verm1ßt atıch Aufschlüsse über cdie verwendete Schriftart in den S Hss
In der Abteilung der griech. Hss steht der Kihrist weıt hinter (;ardthausen un! nament-
hch BeneSeviCG, die unentbehrlich bleiben. Um mehr vermıßt 118  - be1l den 1M FKihrist
erstmals genannten Sammel-Hss. die Kennzeichnung der Teilstücke.

Was 1ner jeweiligen Forschungsarbeıt meısten dienlich, Ja unerläßlich wäre, die
ENAauUE Bestimmung des Fundortes iıner Einzelschrift innerhalb eines Kodex un! ihres
Umfanges, auch die Feststellung etwalıger Lücken, ist, außerhalb der Zielsetzung des
Fihrist gebhieben. Dieser Mangel erschwert dıie Beschaffung VO.  — Lwa gewünschten
Photokopien der macht G1E unmöglıich. DıIie 1m Fihrist vermıßte Vollständigkeit haft;
der V{ir. be1l der Beschreibung des Palimpsest-Kodex SINn S (sıehe unten Laıt.-Ber.
Nr. 18) durchgeführt und 91e wäre wünschen, Ja noch ın erweıterter Form, be1 iıner
gew1iß notwendigen späteren Katalogisierungsarbeıit vornehmlich für dıe arab. un! S
Hss der Sinal-Sammlung un! dazu 1ın ıner nıchtarabischen Sprache mıiıt Rücksicht autf
dıie viel größere ahl VO.  s Interessenten un! WForschern, die nıicht Abisten sind. (Zur
einzuhaltenden Methode siehe Ehrhard OrChrist 6, 1916;

Noch ein1ıges über die rab. und türk »Dokumente« (Urkunden, watäa 1q) 1 eil
teilt S1e Gruppen, beginnend mıiıt dem angeblichen Schutzbrief Muhammeds

ın Kopien, auf welchen dann cie ermane der Chalifen un! osmaniıschen Sultane folgen.
Andere Archivalıen sind rTotokolle, Inventurverzeichnisse USW. Kıs wird außer der
Gruppenbezeichnung 1Ur das Alter notiert, aber über den näheren Inhalt nichts gesagt.
Und doch waren regestenartıge Kennzeichnungen des Gegenstandes, VOTL allem In den
Fermanen, SaMT den Namen der Aussteller un! KEmpfänger sehr erwiünscht un notwendig.

Nützlıche Beigaben SINd ıne Laste der 1ın den Hss vorkommenden, auıs dem Griechl-
schen übernommenen liturgischen Termiinı mıiıt ihrer Krklärung (1 4—11) und die den
Abteilungen der arab., S In griech. Hss vorausgehenden sten der den früheren
Katalogen noch nıcht aufgenommenen un! die Liste der VO  - der amerikanıschen Kxpe-
dition gefilmten Hss uUunNn: ermane. Die durchwegs übersichtliche Anlage un! Einteilung
des ährist ist, besonders anzuerkennen. Georg Taf

Anaphorae SYruLaACcae.. CUTA Pontufien Instatutı Studiorum Orzentalvum
editae el latıne VETSAE 11 Ananphora Tacobr Sarugenst Prıma. Secunda. Tertia
(edıdıt et vertit Humphridus Guglhelmus Codrington). Ananhora SYNLACA
Toannıs Sabae (edıdıt et, vertit Alphonsus KRaes).

Codrington, diıeser ausgezeichnete Kenner westsyrischer Liturgien wurde der
Wissenschaft November 1949 1mM Alter VO.  S TsSt Jahren allzu früh entrissen.
Bereits mıt gut Jahren führte sich mıt einer Ausgabe der westsyrischen Liturgie
der vorgeweihten Gaben, welche ıunter dem Namen des Severus VO.:  o Antiochıien über-
hefert ıst, e1n (J’ThSt 4 [1903] 60—82 Kın fast Jahre währender Auftenthalt auf
Ceylon hielt ih: dauerndem Kontakt mıt diesem Wissenszweılg, daß immer wieder
einschlägige Publikationen erschienen. Am bedeutendsten ist, wohl sSe1n T’he Liturgy of
St Peter Liturgiegeschichtliche Quellen und Worschungen (Münster 1936 Vgl dazu
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aber Theologische Revue 19374 un! Or  d  er  (19  ) »95 un: 1939
103 Kurz VOL ode konnte noch die Ausgabe der dreı unter dem Namen
des ‚JJakob VOI Serug laufenden Anaphoren fertigstellen

Mit großer Sicherheıit bewegt sıch der Herausgeber auf Arbeitsgebiet Für die
Herstellung des Textes der ersten Anaphora stehen iıhm nıcht WEN1SgET als Zeugen
AA Verfügung Als Grundlage wählt cie alteste 1116 Hs AUuSs dem Br London
AaAusSs dem Jahre 11852 (L;,) Man kann 1U  - 106e doppelten Standpunkt einnehmen
entweder druckt 119  5 cdie Hs einfach talıter qualiter ab der 10139  - stellt, 116e kritische
Ausgabe her, indem 118  - uch der zugrunde gelegten Hs Lieesarten, cie offenbar sekundär
sind nach besseren Zeugen korriglert Codrington hat mi1t Recht die letztere Form
gewählt indessen das Gewicht der einzelnen Gegenzeugen nıicht 111er richtig C196 -
schätzt So haben sämtliche Zeugen mıt Ausnahme VO.  S ferner die Zeugen
der weitabgelegenen Anaphoren des Maro un! des Chrysostomus laudatores STa
minıistrı (m Sahh häane STa SamMm Sane) Daraus geht nach den allgemeın anerkannten
rundsätzen der Textkritik einwandfreı hervor, daß die Lesung VO.  S I sekundär Ist.
Somit hätte S16 nıicht COTPUS des 'Textes erscheinen dürtfen

Ahnliche Fälle kommen noch öfter VOL Am unangenehmsten ırkt sich diese Methode
be1l der Herstellung des TVextes der zweıten Anaphora AUuSsS Hier haft, Codrington 1116 Hs
Aaus der Bibliotheque Nationale VOILl Parıs Aaus dem 16 zugrunde gelegt, wohl weiıl
E11]1| altere AUuUS dem nıcht vollständig 1STt Dennoch erwelst sich die arıser Hs

Unzahl VO:  n Fällen mehr als M)1! als sekundär, weil S16 nıicht I11UFTr alle
übrigen Zeugen steht sondern uch Was besonders schwer die W aagschale fä1lt,

cie Zeugen der anderen YKamılien W16 Sar oder Sar 111 oder Maro!
Die Übersetzung ist. m1% ogrößter Sorgfalt hergestellt Freilich ZE1IYECN sich atıch hier

gelegentlich Fehler der Mißverständnisse 11 mMUu frater S5Da fratres heißen
QUuL S09a QUAaEC steht 81 19 IM DEr V1a ar, doch Syrischen
sowohl das Hauptwort W 16 das Eigenschaftswort e Pluralpunkte bıeten verwischt
der Zusatz (qur est } cdie Tatsache der Umwandlung der Anrede dieses (Gebetes Syrischen
gehen alle Apposıtionen auf den angeredeten Vater 51 WAalIle der Vokatıvr 2014 deutlicher
SECWESCHL als der Akkusativ Fılrum

Die Gestaltung des Apparates ze1g das gleiche Bıld auf der 1N6eI1 Sseite vorbildlichste
Gewissenhaftigkeit und erstaunlichste Belesenheit un! Sachkenntnis, auf der anderen
Seite überraschende Versager Von der Vergewaltigung der Lesart allauzıt nobıs Le
DET Virgimem Sıcult radıus Iuce DET oculum elarum War schon ben (S SA ) dıe Rede Ferner
haben dort eingehend dargelegt daß d1ie Bezıehung der Chrys den drel Sar

Dahnz anderen Sinne gedeutet werden mMu alg Codrington gemennt hat Aus der
gleichen Fehlerquelle heraus hat Codrington uch das Verhältnis Z  S Maro nıicht richtig
gesehen un:! sıch dadurch VO.  a vornherein den Weg verbaut Au  — Deutung der Tatsache,
daß dreı verschlıedene und doch eNS miıteinander verwandte Anaphoren unter dem
Namen des Jakob VO.  w Serug besitzen Alle dreı sind nämlich Bearbeıtungen 81n un
desselben Grundformulars Wenn uch verständlich 1st daß be1l der weitgehenden
Übereinstimmung VO.  b Sar mi1t Sar K weıte Strecken der Sar T nıicht CISCHNS AUuS-

gedruckt wurden, 1sSt doch nıcht bıllıgen, daß cdie Besonderheiten der Sar 111 einfach
Apparat VO.  S Sar 11 verschwinden Diese hätten auch den Prolegomena SaNz anders

herausgestellt werden INUuSSeEIN Sar 111 1sSt nıcht 6111 Nebenzeuge VOINl Sar sondern
stellt 1116 GISCHEC selbständige Familıe dar Hoffentlich können diese Dinge noch
einmal eingehender bewelsen.

uch das Verhältnis der Sar der Anaphora des Kyriakos scheıint Codrington
nıcht richtig gesehen haben Damıit bricht das ı sich schon iragwürdıge Argument

Bestimmung des Alters der Anaphora vollends men
Der Gesamteindruck der Ausgabe der drei Anaphoren unter den Namen des Jakob

VO.  - derug durch odrington 1st Nau W 16 der SC1NE6T Arbeit über dıe Petrusliturgie
Vieles ist geradezu a,ls hervorragend bezeichnen ‚ber ebenso versagt der Verfasser

ganz entscheidenden Punkten Kngberding
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Endre VO  w 1vänka, IDhe etzten L’age vVON Konstantinovel. Der auf den
Fall Konstantinopels 1453 bezüglıche Teil des dem GEOTZ10S Sphrantzes _

geschrıiebenen »Chronıcon allls« übersetzt, eingeleitet un: erklärt. Byzan-
tinısche Geschichtsschreiber, herausgegeben VOIL Uniwv.-Profi. Dr Endre
v. Lvänka, Styrıa, Graz-Wien-Köln 1954, 101 S 19°

‚Jeder FKachmann kennt, die Bedeutung der Darstellung des Untergangs VO.  S Byzanz,
welche sıch ın dem Chronicon Maıius des (Ps ?) Sphrantzes findet. Kıne Persönlichkeit,
die ZU> nächsten Umgebung des Kajlsers gehörte un: die geheimsten diplomatischen
Unterhandlungen eingeweiht War, hat, unNns hier einen außerst fesselnden Augenzeugen-
bericht hinterlassen.

Was lag da näher als 1ın jenem Jahre, da, WITr den 500 Gedenktag des Untergangs der
»Hauptstadt der Christenheit« begıngen, diese wichtige Geschichtsquelle eliner breiteren
Öffentlichkeit durch eiıne Übersetzung 1INs Deutsche erschlıießen un:! damıt gleichzelitig
die NEUEC Reihe »Byzantinische Geschichtsschreiber« eröffnen ?

Die Übersetzung ist; flüssig, da ß der Bericht sgCcnh Se1INeT dramatischen Höhe-
punkte selbst einen Nicht-Fachmann fesseln vVeErmMas.,. Damıit ist freilich noch nıcht
gesagt, daß die Übersetzung Jlen Stellen richtig e1. ist das griechische
AVALLAOTNTOG durch »vollkommen« wiedergegeben. Besser wärTre das wörtliche »sündenlos«
YEWESECH, da ]J& gerade cdıie einzıgartıge Sündenlosigkeit und Sünd- Untfähigkeit Christi
Gegensatz ZUT Sündhaftigkeit des AaNzZEN Menschengeschlechtes betont werden soll
Johannes 111 haft Jahre reglert, nıicht 20, w1e die Übersetzung 1m Gegensatz ZU

griechischen ext will. 81:)
Kıne kurze, ‚ber sehr gehaltvolle Einleitung unterrichtet über den heutigen Stand

der Sphrantzes-Forschung. Der Herausgeber schließt sich VOT allem den Ansıichten
Loenertz’ Deshalb legt dort, das Chronicon Minus 1m wesentlichen mıt dem
Maius übereinstimmt, den ext, des Minus zugrunde.

Die Anmerkungen ZU ext verraten überall dıe kundige Hand:;: 1UT 14925 starb
nıcht Ka1lser Johannes, sondern Manuel (zu J4} Engberding

Eurona uM Jahrhundert, DON Byzantınern gesehen
Byzantınısche Geschichtsschreiber 11 (wıe oben) 1954 1992

Das 7zweıte Bändchen der oben angezeigten Beihe scheıint mM1r noch armere Kmp-
fehlung Z verdienen. Denn vermittelt einen weniger bekannten und doch höchst
interessanten Stoff un zeichnet sıch dabeı durch Anmerkungen ausgesuchter Gelehrsam-
keit A UuS, Franz Grabler, Gymnaslialprofessor Wiıener-Neustadt, wählt mıiıt großem
(eschick AUuSsS der Türkengeschichte des Laonıkos Chalkokondyles die Partien AUuUS, welche
sıch auf Deutschland, Ungarn, Kumänien, Siebenbürgen, Frankreıich, Kngland, Ost,
SUTONA, Venedig, Genua, Spanıien, FWerrara, Toscana, Italıen USW., beziehen. Man ist, über-
rascht über manche zutreffende Einzelheit. WIe über cdie ülle der Ungenauigkeiten. All
das zeıgt, Ww1e fern Byzanz 1mM (Geiste dAiesen Ländern stand Nicht wenıger fesselnd ist
e1in Brief des Manuel Chrysoloras AUuS dem Anfang des den Kajliser Manuel
VO.  S Byzanz, welchem mıiıt, vıel humanıstischem Pathos das alte und das NEUEC Rom
einander gegenübergestellt werden. Diesen, VO.  } Grabler ausgewählten Texten stellt
Univ.-Dozent Günther Stöck1l-Wien den Re1isebericht 1Nes unbekannten Russen AUuS der
eıt. VO.  S 14572220 dıie Seıite Höchstwahrscheinlich handelt sich einen weltlichen
Beamten des Bischofs VO  - Suzdal. Kr War ın der Begleitung des Metropoliten Isıdor VO.  —
Moskanu un erzählt uns, wäas alles auf der Fahrt ZU Konzil VÖO.  S Klorenz gesehen und
erlebt hat Engberding
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Murad Kamıl: Das Land des equs Eıne Skızze.
Inn-Verlag Innsbruck 1953 118 4,— Schilling (,D0

Der Y Professor für äthiopische Sprache und I ıteratur der Fuad-Universıität
Kairo, In der Schule H l1aıttmanns herangewachsen und durch mehrere wissenschaftliche
Veröffentlichungen auch beı uLSs bekannt geworden (vgl. die Besprechung ge1iner Be-
schreibung der Sina1i-Hss. In diesem and SOW1e seINe Herausgabe des äthiopischen TVextes
der Geschichte der Juden des Ps.-Josıppon, 1938); erhielt 1943 den Auftrag, das Schul-

Athiopien D reformieren. Aus diesem Aufenthalt 1mMm Lande des Negus ist. das
vorliegende uch entstanden. Das muß 100828  - sich 1immer VOT Augen halten, Weln 11a  _

emselben gerecht werden will; denn behandelt 1Ur das, Was dem 1Ns Blickfeld
geraten ıst, un uch diıeses nıcht a lles mıiıt derselben (‚üte un Sorgfalt.

So scheinen cdie katholischen Abessinier der Gegenwart se1len S1e des östlichen Rıtus
oder des lateinıschen se1Ne Aufmerksamkeıt nicht gefesselt haben; denn wıdmet
ihnen LUFL Zeilen (S 22) un bezeichnet die Übertritte ZUTLC katholischen Kırche als
»spärlich«. Demgegenüber schätzt de VrIies, Der christliche (Osten ın (Zeschıichte und
(Gegenwart (Würzburg 195%), 244, die unlerten Athiopier anuıt LWa 000 und cdie des latel-
nıschen Rıtus als ebenso zahlreich. Umgekehrt ist, die »Kirchenfrage«, die Be-
mühungen die Loslösung der monophysitischen äthiopischen Kirche VO.  $ dem kop
tischen Patriarchen VO.  - Alexandrien, DSanz vorzüglich behandelt Überrascht War ıch,
q,Is ich 21 las, daß sich der hl Frumentius, der erste Glaubensprediger Äthiopien,
W} koptischen Patriarchen von Alexandrien« ZU Bischof weıhen heß, während . D{
Sanz richtig den hl Athanasıus angıbt! Unglücklich ist; uch die Wiedergabe des
äthiopischen »Tabot« durch »Tabernakel«. So heßen sich noch mehr Schatten- und
Lichtseiten einander gegenüberstellen. Ks genuge hıer aber, kurz jene Punkte ZU

wähnen, dıe ich für besonders gelungen halte die verhältnismäßig reiche Bebilderung
mıiıt guten Photographien; das Tanasee-Projekt (Sj Cdie Einblicke die amha.-
rische Volksliteratur; die (}+edanken über den Krifolg DZW. Mißerfolg der und 50jährigen
Kulturarbeıt der Italiener In Krıtrea ; cA1e Verhandlungen un Beschlüsse der UNO über
e politische Zukunft Kriıtreas; cie KEınbürgerung moderner Fachausdrücke e amha:.-
rische Sprache; das Unterrichtswesen;: dıe Presse. Da das uch für weıtere Kreise g -
schrıieben ist, wird das Studiıum der genannten Abschnitte reiche Frucht zeıtıgen.

Engberding
Thomas Ohm, Ihe Relıgronen Asıens

FKorschung des Landes Nordrheıin- Westfalen.Arbeıtsgemeilnschaft für
(Aeisteswissenschaften. eft 28 1954). Westdeutscher Verlag öln und
Opladen. 26 Seiten. Karten, (,—

Am Maı 1954, beı1ı Gelegenheıit der Jahresfeier der Arbeitsgemeinschaft für FWForschung
des Landes Nordrhein-Westfalen, die in ihrem geisteswissenschaftlichen Zwelg TST, auf
ine zweijährıge Lebensdauer zurückblicken kann, hat rolf. Ohm diesen kurzen Abrıß
über den Stand, dıe Verbreıtung, den Einfluß, che Bedrohung und cdıe Zukunftsaussichten
der verschiedenen Religionen auf dem Boden Asiens dargeboten. Die Kelıgıionen der
»Naturvölker«, der Shintö, dıe chinesischen Religionen, che indischen KRelıgionen, der
Parsısmus, der Islam, das Judentum, das hristentum un: cie relig1ionsfeindlichen Mächte
des Säkularısmus, Terrenismus und Atheismus ziehen ın elıner fast beängstigend
wirkenden Knappheıt MNSeTICII geistigen Auge vorüber. ber sStets ist das, Was

gesagt wird, wohl abgewogen un! durch neueste Quellen gesStützt. So wıird jeder einer
ersten Orientierung SCIN diesen Darlegungen greifen. Von besonderem Wert ist das
SOr ältıg gearbeıitete Kartenmaterial, auf weichem WITr anschaulich dargestellt finden,
Was der trockene Buchstabe ul UV gelehrt hat Engberding
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Mıt grundsätzlicher Beschränkung auf den nıcht byzantınıschen chrıist-
lıchen Orient Verbindung m1 Tramer-Münster Taf Dıllıngen

Hengstenberg München und Inglısıan Wıen bearbeıtet VOIL Molitor-
Bonn

Für den dies]ährigen Literaturbericht stammen alle Beiträge, abgesehen VO.  > Z WE6E1611

(Nr 21) dıe lebenswürdigerweise Cramer beisteuerte VOI raf daß
wıieder hne Namensinitialen durchnumerieren können

Verleger ınd Autoren werden gebeten Besprechungsexemplare und Sonderdrucke
Herrn Dr Joseph Molitor, Sechtem be!] Bonn Königstraße freundlichst
senden

Um{iassendes Varila
Die Fortführung der VO:  - Girolamo (+0lubovich VOT nunmehr Jahren

begonnenen Biblioteca. blo-bıbliografica della 'Terra Santa dell Oriente Francescano,
die drei Serien VO.  S 1906 hıs 1948 erschıenen 1ST. erhält nunmehr 1116 glückliche ort-
Tührung durch den Centro dı Studi Orientali Kairo unter Leitung VO.  a} Martin1ano
KRoncaglıa (sıehe OrChrist 140f. ährend den ersten ‚WE Serien die
Geschichtsquellen, Chroniken und Annalen gesammelt wurden un die dritte Serie
» Kıtiopla Francescana.« ZU Gegenstand haft unternımmt dıe vierte 1116 systematıische
Zusammenfassung der Nachrichten über das Wiırken des Ordens Orient Serie quarta
Studi Tomo Storıia Aella dı T’erra Santa Vol Francescanı Orzente
Aurante le FCrocıate (sec Ca1lro 1954 (XAAXALI 118 Bilder) Ausgehend VO.  s den
durch Kranz VO.  - Assisı inspırıerten und begonnenen Versuchen m1iss1ionarıischer Tätıg-
keit und VO.  b der Gründung der oriıentalischen TOVYINZ 1217 wird dann unter Verwertung
11165 reichen Quellenmaterials 1116 Gründungs- uıund Bestandsgeschichte der einzelnen
Niederlassungen Jahrhundert Palästina, Agypten, Syrien und autf Zypern
gegeben un! 61111 geschichtliche Betrachtung über ihr apostolisches Wiırken angefügt
Dieses erstreckte sıch vornehmlich auf die pastorale Betreuung der Pilger, zuweılen auch
aut Bekehrungsversuche unter Muslimen, die wıeder Verfolgungen nach sich
SCH, abgesehen VO.  b der christentfeindlichen Einstellung CINISCI Herrscher. »Appendieci«
geben Listen VOIl Martyrern, Ordensoberen un übrigen Ordensmitgliedern der g -
nannten eıt,

Tome LTies Freres Mıneurs el HKglıse Grecque Orthodoxe srecle 1231 1274
Le Ca1ire 1954 (285 — F Dieser and befaßt, sıch besonderen mi1t der Mitwirkung
VOINl Franziskanern Verständigungsversuchen zwıischen Griechen un! Lateinern bei
gelegentlichen Begegnungen und Diskussionen der Kigenschaft als Botengänger und
Legaten Kalserhof und be1ı Synoden Kıne Menge ungedruckten und gedruckten
Quellenmaterlals findet C111 ersprießliche Verwertung un:‘ Ausnützung, un kurze Eın-
blıcke die zeıtgenössischen polıtischen Gegebenheiten dienen dem Verständnis der
Jjewelnlgen allgemeinen Lage Im Appendix kommen bisher unveröffentlichte
Kontroversschriften ZU. Abdruck iıhre Verfasser SiNnd lexander VO.  e Hales, ONAaven-
LUura, Johannes Duns Scotus, Kudes Rıgaud (T 1246; unveröffentlicht), Matthäus VO.  >

Aquasparta (T > Koger Bacon, Petrus Joannıis Ohrvıi (T 1298), KRoger Marston (T 130838
unveröfrf.

In gesonderten Monographie Le Relazıonn Aella T’'erra 'anta CON Maronatı Ael
M onte TInbano dı Urpro Aal 1564 al 1569, (Ca1lro 1954 (36 ; ammelt derselbe
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Koncaglia archıivalische Dokumente un Nachrichten über Vermittlungsaktionense1ıtens mehrerer Kustoden der Terra Santa. zwıschen dem maronıtischen Patriarchen
Michael ar-Ruzzi 1567/81 einerseIlits und dem Apostolischen Stuhl andererseits In VeT-
schliedenen Angelegenheiten.

Peter Paulsen, Komptische und zrısche Kumnst und 1hre Ausstrahlungen auf altgermanische
Kulturen Triıbus, Jahrbuch des Linden-Museums (Stuttgart 19592 un:! 1953 149 —187
mıt. Abbildungen 1m ext uıund 19 Photoreproduktionen. berührt zunächst das T’hema
Irland und das christliche Ägypten. Seine Aufstellungen sSiınd aber vielen Kınzel-
zugen recht anfechtbar. So sollen nach einer weıter nıcht erorterten Quelle Leabhar
Breac der Kirche Diserch Wiıich s1ieben ägyptische Mönche begraben Se1Nn. uch
die Sıtte der iIrıschen Mönche, sıch 7ı schminken, besonders die Augenlider, soll autf
Ägypten hinweisen. In der irıschen Buchmalerei deutet; nach se1iner Darstellung das
Knotenornament un! Bandgeflecht ägyptischen EinfÄiuß Agyptisch beeinflußt scheinen
auch die mumi1enartıg verhüllten Darstellungen der Kvangelisten iın irıschen KvangeliarienSe1IN (Book of Durrow). Irısche Abtstäbe sollen nach Art des ägyptischen » Was«-
Zepters gebildet Se1IN USW. Die ägyptischen W üstenheiligen Antonius un! Paulus finden
sıch häufiger auf iırıschen Hochkreuzen abgebildet; aber mMu das auf direkte koptischeBeeinflussung zurückzuführen seın ? Diese koptisch-irische Kunst Se1 dann 1Im
durch Columban und sSe1INe truppweilse mıt ihm wandernden irıschen Mönche ZU. est-
lande verpflanzt worden (Kloster Bobbio, Norditalien). Daß Columbans Schüler Gallus,
W16e6 behauptet, den Grund ZU schweizerischen Kloster St. (+allen gelegt habe, ist
historisch unhaltbar. Die Buchmalerei der Vorkarolinger- un! Karolinger-Zeit zeıgt sıch
stark irısch beeinfilußt (Corbie, Bobbio, St, Gallen) Erwähnenswert ist auch, daß der
Ausfuhr-Radius koptischen Bronzegeschirrs und kopt (gleicharmiger) Goldblattkreuze
mıiıt Flecht- un! Knotenornamenten bis nach Südengland (vgl. Sutton Hoo Ship Burlal
rIt. Mus 1952), Mitteleuropa, das Schwarzmeergebiet ınd bis nach Spanien reichte.
Auch wenn INa  - die Möglichkeit hätte, das ausführliche, wertvolle Lıteraturverzeichnis,
das der ert. g1bt, durchzuarbeiten, würde INa  - kaum alle kühnen FormulierungenPaulsens unterschreıben können. Das SO ber den Wert der hoch interessanten und
wirklıich aufschlußreichen Arbeit nıcht schmälern. Den Problemen, die hier gestelltwerden, sollte weıter nachgegangen werden.

Habıb Za1ıyat, Simat an-Nnasara wal-yahüd 'l-isläm (»Die Kennzeiuchen der Ohristen
unNd Juden M Islam« ) Ma:  ST 161/250. Zur Sprache kommen dıe einst ANDC-ordneten und gebrauchten unterscheidenden Merkmale wI1ıe Kreuz, Gürtel, Turban,
Tessera, auch die relig1ösen Verhältnisse und Bezliehungen zwıschen Muslime, Juden
und Christen.

Josef Henninger D, Spuren chrıstlicher Glaubenswahrheiten umM Koran. Schöneck/Beckenried (Schweiz) 1951 (138 S.) Ks ist, ıne Sammlung VO.  - Aufsätzen, die gesondertder Neuen Zeitschrift für Missionswissenschaft den Jahren 1945 —50 erschlienen
Dem ert. ist darum tun, die vielen Entlehnungen AUuSsS dem christlichen ehr-

gut 1m Koran, vermittelt durch Berührung miıt ostkirchlichen Kreisen, und mancherle1
Anspielungen dieses erfassen und zugleich die vorkommenden Mißverständnisse
und Verfälschungen AaAuUuSsS dem Gedankengut, der Tendenz und dem Sprachgebrauch des
Koran sgelhst deuten, gestutz auf eine bisherige umfangreiche Literatur über das
vielerörterte Problem: Muhammed und das Christentum. Siehe die Besprechung VO  —

WwIrd.
Rudı Paret In DMG 102 1952 159 E wo_ auch autf nichtbenützte Laiteratur verwlesen

Anknüpfend einen ebı gemachten inweis Parets autf 1ne bıslang nıcht genügend
ausgewertete Koranstelle schrieh HenninsCcI einen weıteren Aufsatz über Marıa Hımmel-
Jahrt mM Koran Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft 1954 288/92. (Girund
einer uch auf andere Stellen ausgedehnten analytischen Sinndeutung drängt sich nach
Paret un! der Schluß auf, daß In Sure D, 14 das Fortleben Jesu und Marias be1i Gott,
‚Iso 1ne Aufnahme VON e1b und Seele den Hımmel gemeınt ist. Nützlich ist. wıeder
die Beigabe 1Nner Bıbliographie über Mariologie der islamischen Tradition.
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I1 Einzelgebiete
Syrisch

a) Biblica:
Heinrich Schneider, Wenıg hbeachtete Rezensuionen Ader Peschatta at W 69

168 — 199 Miıt dem Pesch.-Text der alttest. den (Cantıca,) werden alle anderen syrıschen
Rezensionen verglichen und 1m einzelnen nach ihrer Art un! Herkunft charakterıisı:ert.

Ishäq Armala (Armale) gibt ın Ma: 4A7 1953 524 DA ıne »ausführlıche Be
schreibung v“O  S ıllustrierten Evangelien-Hss. un syrıschem HEstrangelo«, zunächst der Biılder

dem VOIL einem Mönch abbula 1mMm Johanneskloster be1l Z0gba 1m ‚Jahre 586 geschriebenen
un geschmückten cod. 'lor. Laur. Med un! der Bilder 1mMm Lektionar des cOod.
Vat. S 559 (geschr. 1m ahre 12900 1m Kloster des hl Matthäus Bartella, 1937 VO.:  o

dem S kath Bischof Cyrillus Georg dem Apostolischen Stuhl geschenkt). Aus beiden
Hss werden uch die Kolophone un: späteren Kınträge VO.  — Lesern un! Benützern mıt-
geteiult. In ınem Anhang g1ibt der Hsg Hinweise aut andere iıllustrierte Hss., e1n
syrisches Evangelien-Lektionar 1mMm Markuskloster Jerusalem VO ‚Jahre 1149 eın
Tetra-Kvangelium Estrangelo der Kirche der Martyrer zZUu Mardın (13 Jh.) un
en anderes mıiıt der Vers10 Harclensis 1mMm Privatbesıitz Salah. Fün gut ausgeführte
Photo-Reproduktionen veranschaulichen die Leistung einer immerhın beachtlichen
Buchschmuckkunst. b) Kirchengeschichte:

Simon arg V, Les Orıqgimes du Monachısme Syrıe el M esopotamıe Proch Or Chr
1952 11019284 befaßt sich mıt der wiederholt diskutierten Krage über eıt un! Ort
der Anfänge des Mönchtums hauptsächliıch ın kritischer Beleuchtung der legendären
'Tradıtion VO hl Kugın (Augın) und kommt dem Schluß, daß das syrische Mönchtum
autochton, ohne fremde Beeinflussung entstanden ıst, wenngleich die Namen der ersten
»Mönche« (Einsiedler) uıunbekannt sınd.

C) Kirchenrecht:
W ılhelm de Vriıes J. Zum Kirchenbegriff der nestorsanıschen T’heologen OrChrPer17

1951 95/132 Gestützt auf ıne ausgedehnte un gründliche Kenntnis der ostkirchlichen
Lıiıteraturen un! mıt kritischer Auswertung der zahlreichen benützten Quellen verschafft
uUuLS der ınen überzeugenden Einblick dıe nıcht 1immer gleichbleibende un e1IN-
heitliche Auffassung VO. W esen der allgemeınen Kirche und VOIl der eigenen National-
kirche be1 den Wortführern der Nestorlaner, VO.  — der kirchlichen Konstruktion und
Organisation und VO.  — der geltenden Autorität un Diszıplin. Kinen weıten Raum nımmt
e Diskussion über cdıe Ausdehnung des Primatbegriffes eın Beachtenswert sind hierbe1
die Aufklärungen über dıie Frage des tatsächlichen Geltungswertes der pseudo-nizänischen
Kanones der Wirklichkeit L1UTL sehr gering WAar mıiıt, dem vıel umstrıittenen Kanon
über den Primat des römischen Papstes (S 118—125). Kıne Dogmatik der Kirche, stellt
der fest, ist. den syrisch un arabisch schreibenden Autoren der Nestorlianer nıcht
geläufig, 1LUF Ansätze hlerzu finden sich da, un dort; dıe Krörterungen über die juridische
Struktur der Kirche wıegen VOL. uch das Verhältnis 7zwıischen Kirche un! Staat (Persıen)
1m geschichtlichen Ablauftf kommt Schluß ZUFLC Sprache. „»Nach allem können WIT
SageN, daß cdıie Auffassung der nestorianischen Theologen VO.  S der Kirche 1m allgemeınen
der katholischen Lehre entspricht, nıcht die tatsächliche historische Entwicklung
ihrer Kirche S1e ZWahs, deren Rechtfertigung T'heorien erfinden, die der Lehre
Ohristı1 widersprechen«.

Joseph Mounayer, Les relatıfs MUX MOMNES, attrıbues Rabboula OrChrist-
Per 1954 406/15, mitgeteilt AuUuS cod. Borg. S 10 106r—109r, der ext voll
ständiger ist (mıt Kanones) a,ls In der Ausgabe VO.  - Overbeck (mit 1Ur Kanones).

C) Liturgle:' HriacOos Mousses, Les hurtt edıtions da missel chaldeen Proch Or Chr 1951
209—220, berichtet über die Entstehung un! die Besonderheıiten der verschledenen Aus-
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gaben durch dıie Propaganda, die katholische und Cie amerikanische Mission geit 1407
bhiıs AT etzten Ausgabe VO ‚Jahre 1936 Mosul, dıe durch den chaldäischen Chorbischof
Sulaiman Sa 19, den Direktor der Patriarchatsdruckerei un! Herausgeber der Zschr.
an-Nagm, besorgt wurde.

Derselbe, La Lnturgie Chaldeenne des Amötres Proch Or Chr 1952 125—141, stellt.
die textlichen un! rubrizistischen Differenzen den bısherigen Missaleausgaben, spezliell
In der Anaphora der Apostel, Bezüglich des Kinsetzungsberichtes weiilß auch

keine endgültige Antwort auf dıe FKrage, In den Hss fehlt. 11

Christliches TaDbDIlscC
a) Bıblica:

Miha’il ar-Kagg  A  «  9 Yühannd as-Samiı az-Zurbabir almulaqgqgab (»beigenannt«) ıbn
al-(Gurarvr as 129/56. Dem Biıbliothekar des Maronitischen Patrıarchats
(siehe OrChrist 38, 154) ist, e1Nn und geglückt, e1INe bısher unbekannte arabısche
Übersetzung des syrıschen Psalmenkommentars vÜO  s Danıel as-Salahı (6. Jahrh., siehe

Baumstark, Gesch der S Lat. 1/9: rTaf %; 453) durch den als Kopisten und Über-
setzer 1m ahrh hervorgetretenen Jakobiten Yühannaäa as-Säm1, VOIMN Damaskus.
Die Hs (Nr. 160, kars.), eın Autograph des Übersetzers VO Jahre 1670, enthält 1Ur
ınen e1l des Kommentars, nämlich die Krklärungen Ps nach eliner lücken-
haften Vorlage VO Jahre 1263 Bedeutsam ıst, da ß der Übersetzer sich hler erstmals
Bischof Gregorius nennt. An e ausführliche Beschreibung un Bewertung der Hs
und den Abdruck der Krklärung des Ps 101 schließt eE1INe Zusammenstellung der
VOoNn diesem herrührenden Übersetzungen, SOWI1e dessen eıgener und der AuUuSsS selner Schreib-
schule Damaskus hervorgegangenen Handschriftenkopien N abschhließend mıt 1iner
Gesamtwürdigung se1ner Literarischen Lätigkeit; auch kleinere Dichtungen VO  w iıhm sınd
erhalten. Vorher aber begründet sSeINEe These, daß der Beiname Ibn (3urair lesen
E1 und nicht, W16e früher fast allgemeın gebräuchlich, Ibn Garir der Gurair, Was AUS 1ner
falschen Iranskription der Karsuüuni-Texte erklären wäare (vgl rTaf 4, 22)

bD) Theologische Schriftsteller:
Jacob Muyser, Marmar galahıu al-gqıddis Basıl ala Quruür as-Sabab wa-ıttida ‘al-kıbar,

Kairo 1954 (11 Si), Ausgabe einer unechten »Homualıe des Al Basılıius iüber den Hochmut
der Jugend und dıe Demut des Alters«, entnommen elıner arabıischen Sammlung VO  - Reden
tür die Karwoche un! die Fastenzeit einer Hs des Koptischen Museums (sıehe Graf,
Catalogue de manuseriıits arabes chretiens CONSETVES Caire, Citt:  ‚& del Vaticano [Studi

Test1 63, Nr (4)
Aus Anlaß des Marianischen ‚Jahres haben sıch uch 1m arabıschen Baum viele Publi

kationen dem Verständnis uınd der Förderung des Marienkultes dienstbar gemacht.
Einiges berührt das 1ıterar- uıund kulturgeschichtliche Gebiet, WE uch wirklich Neues
kaum geboten wırd. In ınem Marıenheft des Masrig, 4 9 (Maıi-Juni 1954 nehmen
die meısten Verfasser die Unbefleckte Kmpfängnis der Literatur und 1mM Kult der
oriıentalischen Christen ZU Gegenstand ihrer Abhandlungen: Ishägq Armala, »IN der
syrischen Kirche«, 271/84, un:! »1IN der syrıschen orthodoxen Kirche«, Y üsuf
Hobalqga, »IN der syrıschen maronıtischen Kirche &i 292/328; Nıkolaus Qäadri,
»IM byzantinischen Rıtus«, 332/45 Die angeführten Literarischen Zeugnisse der äalteren
Autoren sprechen natürlich VO.  S der Unbefleckten Kmpfängnis nıiıcht mıiıt der klaren
Bestimmtheit WwIe dıie Lehrschriften der Neuzeit und ergehen sich 1LUFr allgemein 1mM obe
der Heiligkeit Uun! Sündenfreiheit Marılas. Armala. wıll außer Kphräm den Syrer uch
Jakohbh VO:  n Sarug als Zeugen gelten lassen, g1ibt Auszüge AUS dem kanonischen Gebet un!
führt Äußerungen der unlerten Patriarchen se1it 1662 In seInem zweıten Aufsatz
ammelt derselbe einiıge Zaitate AaAuUus Severus VO.  S Antiochien, Jakobh VON Edessa un
ımotheus VO.  S Gargar, dazı kurze Zitate Aaus Festoffizien der Jakobiten. Dieser Art
ıst die 0 Sammlung VO.  S syrischen un! arabıschen Gebetsstellen durch Hobailga,
die übriıgens NUur eın Nachdruck AUuSs se1INeTr ıne französische Übersetzung erweıterten
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Monographie VO. Jahre 1904 ist, Temoijgnages de l’Eglise Syro-Maronite faveur
de l’Immaculee-Conception uUuSW.

Den Abschluß der Festschrift bilden ‚wel französische Abhandlungen, die ıne VO:  -

P. Jean Mecerıan J.s La Vıerge Marıe Aans Istterature medievale de ’ Armenne,
346/79, Wworın Gregor VO.  w Narek mıiıt seinen vielgeschätzten Marıenhymnen in bilder.

reicher Sprache un! Nerses VO.  S Lampron, der unionseifrige, große Rhetor und Dichter
des Jahrhunderts zZU Worte kommen, die andere VOILl Fern de Lanversın Dn
L’ Immaculee-Üonception dans Tradıtvon Orientale, 380/91, (24/33, ın Wirklichkeit
eın Kesume Aus themengleichen Schriften des Martın Jugıe

In einem äahnlichen Sonderheft VO:  > al-Masarra )s Nr. 308 g1bt eın
ehemaliger Zögling des Seminars St. Anna ın Jerusalem einen summarıschen berblick
über cAe Legenden VO.  b der Geburtsstätte Marıas, Nazareth der Jerusalem, un! die (38-
schichte des dortigen Kultes, namentlich ge1t, Begınn der Kreuzzüge. Dogmengeschichtlich
ausgerichtet ist das umfassende Reftferat des Fäahürı VO.  - den Paulus-Missionären,

609/14, 653/62, über dıe Lehre VDON der Sündenlosigkeiut der Jungfrau uN der orientalıschen
T’radıtion se1t der Väterzeıt bhıs 'Theodor Studıites. Antun Sukrı VOIL derselben Kon-
gregatıon stellt 615/26 che Diferenzen zwıischen der katholischen Lehre un: den Lehr-
erklärungen der Orthodoxen ın der Mariologıe und 1m marianischen Kultus heraus mıiıt
guter Kenntnis un! Benützung der einschlägigen Kontroversliteratur. Über Marıa
N der byzantınıschen K unst sucht Antun Habı orientlieren, 646/52 Mit Hervor-
hebung einzelner Kult- und Wallfahrtsstätten reteriert der melchitische Archimandrıt
Y üusuf Nasralläh 683/95), über dıe Verehrung der Jungfrau Marıa uM Orzent 1m
Abdruck 1nNnes ın Parıs gehaltenen Vortrages. Yühanna Halıfa VO.  - der Lıbane-
sischen Kongregatıon weist auf c1e Stellbung Marıas N den syrisch-maronitischen Iaturgren
hın un g1ibt ıne Auslese VO  - Beispielen liturgischer Frömmigkeit Tiıteln un
Lobpreisungen der Gottesmutter. Religionsgeschichtlich VO.  — besonderem Wert ist, die
zusammenfassende Untersuchung des schon angeführten Fahürı über Marıa und
der Islam, (24/41, wobel neben anderer benützter Inıteratur das gleichbetitelte Werk
Marıe el ’ Tslam (Parıs VO.  - dem Konrvertiten ‘Abd al-Galil (Abd el-Jalıl)
hervorgehoben werden verdient.

In die schr. an-Nagm 1954 hefert ınen Jubiläumsbeıitrag ihr Herausgeber
selbst, Sula1iman as-Sa’1g, 193/201 aS-Sa © al-maddäh ll- ‘adräa’ "-kanısat al-masrı1ya
(der Lobdaichter der Jungfrau un der Kaırche des Ostens). (ememnt ist, der ostsyrische nesto-
rlanische) Dichter G1wargıs Warda (13 Jahrh., siehe Baumstark, Gesch S ün
304/5) sammelt AaAUuS dessen zahlreichen relig1ösen Dichtungen In wel Reihen cdie VO.  S

ihm auf Marıa gedeuteten Personen- und Sachtypen 1 arabıscher, freler Wieder-
gabe un! hne Quellennachweis 1M einzelnen. In Kürze würdigt den hl Ephräm als
Mariendichter:;: al-gıtara al-aframıya wal-‘adra’ (dre enphrämısche Lerer unNd die Jungfrau),
eb C) Kirchengeschichte:

Jacob Muyser, Al-Anbä Rufa 11 at-Tühı Sgr Raphael Tuktı) schr. des Kath
Kopt. Patriarchats Sadig al-Kahın 1954 10 Biographie des berühmten Förderers
der Unıi1on un! des kıiırchlichen Schritttums Raphael Tukı, gest. 14787 Rom (s raf 4,

17
Liturgie (Hagiographie):

Murad Kamıl, Ste Hupnhrosyne, Vıerge d’ Alerandrıe Publications de ’ Institut
d’Etudes Orientales de la, Bibliotheque patrıarcale d’Alexandrıe No Q 1953 (Liırage part

S Ausgabe ıner arabıschen Kezension des Lebens der hl Euphrosyne, entnommen
AUuS ınem Menologıon (25 Sept.) 1ın Sın 305 (J 1329 un! AUS der Hs in des
Koptischen Museums 1729 Die rabh. Fassung ist ine freıle Ausgestaltung des griechl-
schen Textes, der 1m Druck A UuS AnalBoll 1853 196 —9205 beigefügt ist. Wertvoll ist,

innerhalb der KEinleitung mıiıt, der Aufzählung syrischer un arabischer Hss der ıta
die vollständige Inhaltsangabe der benützten sinaltıschen Hs und des Palımpsestes cod.
Sin S ın der Primärschrift S Kvangelien, 'Thomasakte, oriech. Evv.-Stücke,
der Oberschrift Heiligenleben un! ıne Homilie Kphräms.
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optisc|
a,) Umfassendes:

Jean Simon G (ontribution bıblıographie COPte des ANNEES 1940, 1945 ull
SocArchCopt 4 1945, . 1947 15(//200

Derselbe, Bıblvographie copte Orientalia 291/305, 423/42.
Kammerer, Coptıc bıblıography University of Michigan general lıbrary

publicat. VII (1950) In 40 ME e Siehe Bespr. Mus 1051 230f.
D) Handschriften:

Theodore Petersen P T’he Paragraph Mark ın Uomptıc Tlluminated. Ornament
Studies Art and Literature for Belle da Costa. Greene, edited DYy Dorothy Miner (Prince-
town/New Jersey 1954 295 —330 mıt Zeichnungen. Der ert. weiıst nach, daß die
Paragraphenzeichen kopt. Hss 1m Grundtyp der griech. Paläographie entnommen sınd,
dem »Obelos«, der »Diple« und der »Coron1is«. In sehr fein ausgearbeıiteten Zeichnungen
wird dıe KEntwicklung der Paragraphenzeichen VOILl der frühesten eıt bıs In das
mıiıt Kınbeziehung der muslımiıischen Kınflüsse, gezeigt. AÄAus der anfänglich 1Ur mıt Spiralen
verzlerten Diple oder (loronis als Paragraphenzeichen wird langsam eın miıt Blattwerk
un! Vögeln gearbeitetes Ornament der Inıtıalen, bıs das AUuSsS dem »paragraph
mark« eın re1INes für sich bestehendes Schmuckstück entstanden ist. So kann das »Para-
graphenzeichen« ZU  — Datierung der Hss dienen, Ww1e Petersen vorzüglich ze1gt. 21

moldus V3  - Lantschoot, (Vodices Contıcı Vatıcanı etc 'Tomı I1 Pars prior: Codices
Barberinlanı Orientales et 1 Borglanı Copticı LO In Bibhotheca Vaticana 1947
e XL, 479 Hinsichtlich Methode un Darstellung gilt das Gleiche wI1e für den

bespr. 1ın OrChrist 19317 Kıne systematısche Übersicht über die reg1-
strierten hiterarıschen Gruppen ist AUuS dem Index breviıs Schluß gewinnen.
Die lıturgischen Werke wıegen zahlenmäßig VOT; alle SINd 1mM bohairıschen Dialekt abge-
faßt. Die der Sammlung vorhandenen sahıdischen Stücke siınd insotern bedeutungslos,
als sich Abschriften Raphael Tukı's AaUuSs anderen vatıkanıschen Hss handelt:
ausgewählte Bücher des un! andere bıblische Schriften un! Kxzerpte. Das (Geiche
ist der all be1 den L1LUTr ın abisch vorhandenen Stücken dieser Reihen.

C) Biıiblica:
1L, Fayumıcfragments of the Hyrstles BullSocArchCopt 4O 1940 D4 139

Michigan Coptic Ms No 158 —9 (ca 600), Aus dem Weißen Kloster stammend, enthält
»Te1IN Fajumisch« die hier abgedruckten Texte al 6, 13—18; Eph 1! 3— L, 10—14;

1L 15—22; 6, 19—24; hıl 1, — I 9—11:;: { 1/(—22; Heb C l a

Theologische Schriftsteller:
Arnold Va Lantschoot, DTODOS du Physt0ologos KReprinted TOM Coptic Studies
honor of Walter Kwıng OCrum (Washıngton 1950 320 — 363 Auszüge A USs verschledenen

koptischen Homilien dgl Kragmenten, schon ediert, Zıe unbekannt.
Arnold Va  - Lantschoot, Fragments CoMtes A’une homielıe Ae J ecan de Parallos econtre

les lures heretiques Miscellanea (Hovannı Mercatı, Vol. [Studi Test1 1211, Citta de]l
Vaticano 1946, Kstratto 31 Kın längeres Fragment der bisher 1Ur durch e1in Zatat In
einem Florilegium bekannten »Homilie über den hLl Krzengel Michael und die blasphe-
mıschen und häretischen Bücher, die ın den Kirchen gelesen werden«, v{i. VO.  - dem Bischof
Johannes VO.  S Rurullus (Einde des un Anfang des J. Tat 1, 466 — 468) wurde
VO.  S Va  > Lantschoot 1ın einer W i1ener Hs ıdentifnziert, hler hsg., übersetzt un! kom-
mentiert.

(Aabriele G1amberardinı M., La Mediazıone dı Marıa nella chıesa eqIZLANA
(Cairo 1952), 4434 124 (Seminarıum Krancıscale Orientale Ghizae) Gestützt aut g -
druckte un! handschriftliche Quellen der koptischen Kirche theologische Schriften,
lıturgische Texte, Legendenerzählungen vergleicht deren Aussagen über die Mittler-
schaft Marılas, vielleicht ınter starker Kollationsbindung, mıiıt der abendländischen
Tradıtion. Siehe Bespr. ın RevHistKecel 1934 ”B3f.
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Eın anderer Beıtrag ZU.  S Mariologie der Kopten ist des nämlichen Verfassers Aufsatz
L' Immaculee Concention Aans l’Eglise Egyptienne ın ProchOÖrChr 1954 291/308. ET -

kennt einerseıts Außerungen theologischer Lehrer sowohl der äalteren eıt als uch
solcher nach dem Schisma, We S16 die vollkommene und immerwährende Heıligkeıit Marıas
hervorheben, andererseıts und noch mehr ın der Sprache der Liturgıie mıiıt; den Marıa g -
gebenen Titeln un!' auf 316e angewandten Sinnbildern un Iypen eINe implicite e1inN-
geschlossene Konformität mıiıt. der Lehre VO.  - der mmaculata Concept1o. (+anz 17 Wiıder.
spruch hlerzu steht, WwW16e wiederholt herausstellt, die Ablehnung des VO.  - der Römischen
Kıirche verkündeten Dogmas se1ltens der Hierarchie un! 1nes Teiles des Kirchenvolkes,
WI1Ie antf Grund mehrfacher Umfragen festgestellt hat. Die Befreiung Marılas VO.  - der
Erbsünde soweıt d1eser Begriff den Gläubigen bewußt ist wird beı der Verkündigung
der schon vorher be]l ihrer eigenen Darstellung 1mM Tempel (Marıä Opferung) angenOomMMeN.
+ weiıst uch autf die viıelen marTlanıschen Gedächtnistage 1mMm koptischen Kirchenjahr
hın und schließt mıiıt der Marıenverehrung beıl den unlerten Kopten

e) Kirchengeschichte:
X) Allgemeıne Kirchengeschichte: Angelo Colombo, Le 071GINE della gerarchıa della

chiesa Copla rattolıca nel secolo OrientChristAnal 140 (Roma 1953 ZALUY: 253
Kıine Fortsetzung der Monographie VOIL TOSSeEeN mıt extdokumenten; siehe OrChrist
38, 155f. Nr

3) Hagıographie : Arnold Va Lantschoot, ıracles operes DÜr Ia Vıerge
Bartos Stud1a Anselmıjana TD Miscellanea biblica et orientalıa Athanasıo
Miller oblata, (Romae 1951 50A2511 Bohaıir. ext und Übersetzung der bisher ın sahıd.
Original un! arab ersion bekannten Geschichte VO.  s den undern Marıas Z  — Krrettung
des gefangengesetzten Apostels Matthıas (S rTat 1 253 —255), enthalten ın Borg copt. 109

Piankofif, Sarnt Mercure. bou Serfemn el les CUynocephales BullSocArchCopt
1942 17a R Kıne Gegenüberstellung un! Kommentierung einschlägiger christlicher
Legendenstoffe uUun:! antıker Sagenliteratur führt dem Ergebnis: »L’hagiographie copte

OUTE evıdence confondu les cynocephales AVEC les Satyres les faunes de la, mytho
logie gTrecO-romalne. <

Drescher, Three Coptıc Legends: Hılarıa, Archellıtes, T’he Seven Sleepers. Le (Caire
(Service des Antiquites) 1947, 179 mıiıt,; Übersetzung un: Kommentar.

Derselbe, Ana M ena. Selectıon of Coptıc T’exts relatıng LO St Menas nth Trans-
latıons AN C’ommentary Publhlications de la, SocArchCopt (Le Calre 1946 AA 186 S

Tafeln
ber den Kult des hl Menas un die Überlieferung Se1INeET Vıten berichtet uch aul

Peeters iın »Orient et Byzanze«: Le T’refond orzental de ’ haqrographre byzantıne
Studia hagıographica (Bruxelles 1950

Jacob Muyser, Il culto Lturgıco (7r0vann.ı (alıbıta nella chıesa C’opta Viıta.
Ospedaliera Koma 1953 Nr. 3‚ 3/8 Der Hsg verweıst zuerst auf die starke Ver-
breitung der Legendenlıteratur über den großen Aszeten Johannes Kalybıta »mıt dem
goldenen Kvangelium« (zu den arabıschen Hss raf I 505f. kommen noch
weıtere, die koptischen Kirchen und Klöstern gefunden hat) unı legt einıge Stellen
AaAUuS lıturgischen Texten Übersetzung VOL.

Y) M önchtum. : Marıa Cramer, T’hebanısche Mönche, ahır asketisches und kultısches
Leben Archiv f{ür Liturgiewissenschaft 1952 103—109, 1M Anschluß cdie Publı-
katıonen VO.:  - Kvelyn Whıite, Wınlock und Crum über das be1l Theben
ausgegrabene Epiphanıuskloster.

Wolja Krıchsen, Kın Sendbrıef INES ägyptischen Klostervorstehers Jahrbuch für
das Bistum Maiınz 1950, Festschrift Dr. Albert Stohr, Bischof VO.  S Maınz) 310— 313
Übersetzung 1Nnes kleinen Briefes VO.  - Besa, dem Schüler und Nachfolger des h1 Schenute
1m Weıißen Kloster, mıiıt der Mahnung se1ine Mönche zur Einhaltung des Armutsgelübdes.
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{) Liturgle:
(zabriele G1amberardıinı M., La reıteratıon du banteme des Coptes qur TE

»”enNNENT ’ Unate Catholsque ProchOÖrChret 214—242; 1953 119/44; 308/22
Seit Beginn der Unionsbewegung unter den Kopten AaArn Anfang des War be1 Kon-
versionen eiıne zumeılst bedingungsweise Waıederholung der 'Taufe ın Übung gekommen
SCch vermeiıintlicher Ungültigkeit der ersten Taufe infolge Verfälschung der Taufformel
oder infolge VO  - Ungehörigkeiten beim Taufritus. Diesen diskriminierenden un! Das
Cdie Mission behindernden Vorwürfen trıtt entgegen ın iner durchaus sachlichen, mıiıt
systematischer Ordnung un! objektiver Quellenprüfung durchgeführten Untersuchung,
die sowohl VO.  S gründlicher Kenntnis der geschichtlichen un! theologischen Lateratur
als auch VOINl einer völligen Vertrautheit mıiıt den tatsächlichen Gegebenheiten Zeugnis gibt

Der erste e1l bietet eine Darlegung un!Kritik der meısten verbreıiteten Anschauungen
hinsıchtlich der Entstellung der Taufformel durch ungebildete Taufspender die Möglich-
keit solcher Fälle der Vergangenheit wird zugegeben der hinsichtlich der dreimaligen,
SEe1 teiılweisen der vollständigen Wiederholung der Taufformel iıne Ungültigkeit
kann daraus nıcht geschlossen werden, WEeNnNn uch eın Wiıderspruch ZUE kirchlichen Ira-
dition vorliegt. uch andere vorgebliche Mißbräuche müßten VO  — JJI ZUL Hall geprüft
und dürfen VOL allem nıicht verallgemeinert werden. Gegenüber dem tatsächliıchen Bıl.
dungsmangel beım koptischen Klerus VEISaN,  CNHET eıt, wıird die ge1t, ınem halben
Jahrhundert mıiıt KErfolg eingesetzte Steigerung der theologischen un allgemeinen Bildung
des Klerus anerkennend hervorgestellt. Im zweıten 'Teil legt der Verft. e1nNn reiches
Juellenmaterıal Vr lıturgische Dokumente ın Handschriften und Druckausgaben,
Jeweinls mıt kritischer W ürdigung iıhres offiziellen Geltungswertes un!' ihrer textlichen
Verschıiıedenheiten, dazu eiıne ebenso reiche theologische I1ateratur besonders AUuS der
Jüngsten Vergangenheit un AuUuS der Gegenwart. iIm besonderen wiıird noch behandelt,
die Frage der gegenwärtiıgen Praxıs nach eıt un Ort der Taufspendung, ihrer amtlhlichen
Registrierung un nach verschiedenen anderen Umständen, alles autf Grund VO.  S eigenen
Informationen AUuS ‚Jlen Bevölkerungs- und Biıldungsschichten. Gegenüber tatsächlich
noch vorkommenden Verschiedenheiten wird eine Vereimheıitlichung uch innerhalb der
Bevölkerung allgemeın gewünscht. Der drıtte Te1l bringt KEntscheidungen des
HI Stuhles, sowohl allgemeine über die Taufe der Häretiker a,ls uch besondere Direktiven
für die 'Taufe beı den Kopten, wobel Informationen un: Konsultationen mıt koptischen
Autoritäten ın der Vergangenheit hervorgehoben werden.

KHS5-Burmester, T’he Baptısmal Rıte of the Coptıc OChurch (a erıtical study)
BullSsocArchCopt 141 auss. 1947), Dl Auf cdıe Nebeneinanderstellung

gleichlautender der inhaltlich paralleler Texte 1MmM Griechischen, Koptischen, Zı uch
1m Syrischen (letztere nach der Übersetzung VO.  an Denzinger, Rıtus orlentalium), folgt
eıne detailherte Beschreibung des Taufrıtus ın ‚Llien selnen Teilen, immer mıiıt Vergleichung
außerkoptischen Brauches der Vorzeıit, besonders 1mM christlichen Altertum, und ın der
Gegenwart, auch mıiıt wertvollen sachlıchen und sprachlichen Krklärungen VO  - Kınzel-
heiten. Schon In der Kınleitung wird aut das AaAUuS der eıt VOL dem Schisma. stammende
(;emeinsame hingewiesen.

K KHS-Burmester, Voptıc T’radıtion Uoncerning the Holy Myron Chrısm)
Publications de L’Institut d’Etudes Orientales de la, Bibliotheque patrıarcale d’Alexandrie

No D 1954 (Tırage part, S.) entnımmt AUuSs dem »Buch der Myronweihe« VO.  s dem
Hegumenos ‘Abd al-Masıh VO Jahre 1703 (sıehe rat 4, 134) die arabische Krzählung
VO  w} der Bewahrung der be1l der Grablegung ‚Jesu verwendeten Spezereien (Gewürze)
und deren Gebrauch al< Chrisam be1 der Taufe Die ägyptische Kırche erhielt SI1Ee durch
Markus. Als Athanasıus VO.  y den anderen Patrıarchen, beı denen die kostbaren KReliquien
aufgebraucht M, 1ine Zuteilung NSCSAaANDECN wurde, verordnete C. weiıl der iıhm
überkommene Rest nıcht ausreichte, AT Vermehrung 1iıne Mischung mıiıt anderen In-
gredienzien und bestimmte den hlerfür geltenden Rıtus für alle Zukunft, »das Kochen
des Myron « WI1e heute noch In Übung‚ wobhbel SLETtS eın KRest des zuletzt geweıhten miıt-
verwendet; wird.
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Jacob Muyser Le » Psalı« coptbe DOUT heure du Samedt de Ia JOUE Mus
1953 175 184

Derselbe, IIn » Psalı« acrostiche cConte »COTUM natrıarcha EDISCOPULS « Mus 1953
baıetet J bohairiıschen un: arabıschen ext m1t französischer Über.

setzung der der koptischen Kirche gebräuchlichen Paraphrasen, die den evangelischen
Perikopenlesungen folgen, für die den Überschriften genannten Gelegenheiten Sehr
dienlich Sind cdıe zahlreichen Bemerkungen hıturgiekundlicher un! philologischer Art

Yassa “Abd Dn Masih, Doxologres the Coptıc Church, edited Bohaztrrıic Doxologies
BullsocArchCopt 1940) zusammengestellt AaAus mehreren Druckausgaben 1908

VON E Labib &.) m1 Übernahme der Anfangs- un Schlußworte un deren Über.
setzung (vgl OrChrist |1941] 1592 Nr 192)

Derselbe, Doxologres the Coptıc OChurch unedited Boharrıc EXTES eb 1942
11 1945 aUusSe 1947 95/158 A uUuSs Hss koptischen Kirchen Kairo, für alle Monats-
tage, wıeder Jeweils miı1t Inc un! HKanl die Heiligennamen un! Festtagsbezeichnungen
sınd arabısch

Derselbe, T’he Hymn of the three OChildren %i the Furnace (wilh nlate ) eb 1946/7,
hsg Jn Dan DDD gemäß dem lıturgischen Gebrauch, sahıd. mıiıt Über.
setzung, bohair. und rab. AUS Hs be1i Abu Sergeh.

—” Geographie
Jacques Schwartz Scythre »(Zothre«? BullSocArchCopt 12 1946 bıs

1947 Das Wort Kounthia, als Landesname findet sich der kopt Vıta des
hi{ Helıas (Helios) dessen Herkunft nach Asien verlegt wird und der der ägyptischen
Stadt Asnah (Heracleopolıs magna)) Kult hatte Die schon VO:  - T’hompson
gegebene Deutung als Skythia Indus begründet Sch MIt Stellen der koptischen
ersion Chrysostomus-Homiulie (PG 52, 449 — 460) un: Homilıie des Rufus VOIl

Shotep (Cata. VO.  — Z0eg3, 617) und weiıst anut dıe daraus sıch ergebenden Verbindungen
Ägyptens mıiıt, Indien der frühchristlichen eıt, hin.

Autoren D Literaturbericht
(Die Zahlen VEerWEISECI autf die Jewellige Nummer des Berichts)

‘Abd al (zalıl 15 Mecerlan,
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