
irn E

ORIEN> € 1  US
für  +

DIE UnNDdE 0eS MOÖrifelichen Orients

Im Aultrag der Öörres-Gesellschaft herausgegeben
VO. Hieronymus Engberding un! Joseph Molitor

Bancd 1958
Vierte Serie echster Band

OFT HARRA  C AVAABATU W I  SBADEN



S eg f

INHALI

Josepholıtor: Das Adysh-Tetraevangelium. Neu übersetztund
mit altgeorgischen aralleltexten verglichen O:  se  g

dmund Beck OSB Symbolum-Mrysterium be1 Aphraat und

Vö5öbus Eın 'LextVonl Ephraem ber das MÖöinch-
B 4E 010 370100051 80i 01180 805780 0101 070151 007050 181000 B 70 H0 E 0 DAB ED ADETCDE OD D DE 4A1

Käte Zentgraf: ucharistische Textfragmente koptisch-
saidischen Handschrift (Fortsetzung)8  S  2  5  en  $  - INHALT  ] oseph Mohtor Das Adysh-Tetraevangehum Neu ubersetzt und  mit altgeorg13chen Paralleltexten verglichen (Fortsetzung  .  Edmund Beck OSB Symbolum-Mystenum bei Aphraat und  19  Atthur Vööbus: Ein neuer Text von Ephraem über das Mönch-  _ tum  »..-....--o-.....-.-o.-o-...‘-u..o...--..-.c-o-.--  41  Kate Zentgraf: Eucharistische Textfragmente einer koptnch-  _ saidischen Handschrift (Fortsetzung) ..............0.0004004  44  I-heronyrnus Engberding OSB: Das Verhaltms der synschen  55  T1motheusanaphora zur köpfischen Cynllusln:urgm SE  I-heronymus Engberdmg OSB: Zum Papyrus 465 der John  68  RylandshbraryzuManchester  Emst Hammerschmidt: Usia, Hyposta31s und verwandte Be-  "griffe in den Bekenntnisschriften des Petros Mogilas und des  Dositheos von Jerusalem ‚...  77  Kamal S. Salibi: The Maromte Church in the thdle Ages and  1tsUmonw1thRome RE E  92  8  Michel Breydy: L’Edmon Assémamenne du. Brev1a1re Maromte.  Histoire et valeur obligatoire .............000000000000000E  105  M A. van den Oudenrijn OP: Uniteurs et Dom1mcams d’Armé-  _nie (Fortsetzung;  -o-o..uo.....--....----...o--..-c.--o-. 110  Besprechungen ... SE  Mitrtelangen .. 156  4  Die Zeitschrift erscheint vorläufig  jährlich einmal in einem. Heft mit ca, 160 Seiten Umfang  Manusknpte Werden erbeten an  _ P. Dr. Hieronymus Engberding OSB 2a Gerleve über Coesfeld  Bespred1ungsexemplare und Sonderdrucke an  Prof D.Dr. Joseph Mohtor, 13a Bamberg (Ph11 -theol Hochschule)  E  J%%  nHieronymus Engberding OS  &s Das Verhältnis der syrischen

55"TTimotheusanaphora köoptischen Cyrillusliturgie >

Hıeronymus ngberding OS  w Zum Papyrus 465 der. John
68Rylands Library zu Manchester8  S  2  5  en  $  - INHALT  ] oseph Mohtor Das Adysh-Tetraevangehum Neu ubersetzt und  mit altgeorg13chen Paralleltexten verglichen (Fortsetzung  .  Edmund Beck OSB Symbolum-Mystenum bei Aphraat und  19  Atthur Vööbus: Ein neuer Text von Ephraem über das Mönch-  _ tum  »..-....--o-.....-.-o.-o-...‘-u..o...--..-.c-o-.--  41  Kate Zentgraf: Eucharistische Textfragmente einer koptnch-  _ saidischen Handschrift (Fortsetzung) ..............0.0004004  44  I-heronyrnus Engberding OSB: Das Verhaltms der synschen  55  T1motheusanaphora zur kopnschen Cynllusln:urgre SE  I-heronymus Engberdmg OSB: Zu.m Papyrus 465 der John  68  RylandslnbraryzuManchester  Emst Hammerschmidt: Usia, Hyposta31s und verwandte Be-  "griffe in den Bekenntnisschriften des Petros Mogilas und des  Dositheos von Jerusalem ‚...  77  Kamal S. Salibi: The Maromte Church in the thdle Ages and  1tsUmonw1thRome RE E  92  8  Michel Breydy: L’Edmon Assémamenne du. Brev1a1re Maromte.  Histoire et valeur obligatoire .............000000000000000E  105  M A. van den Oudenrijn OP: Uniteurs et Dom1mcams d’Armé-  _nie (Fortsetzung;  -o-o..uo.....--....----...o--..-c.--o-. 110  Besprechungen ... SE  Mitrtelangen .. 156  4  Die Zeitschrift erscheint vorläufig  jährlich einmal in einem. Heft mit ca, 160 Seiten Umfang  Manusknpte Werden erbeten an  _ P. Dr. Hieronymus Engberding OSB 2a Gerleve über Coesfeld  Bespred1ungsexemplare und Sonderdrucke an  Prof D.Dr. Joseph Mohtor, 13a Bamberg (Ph11 -theol Hochschule)  E  J%%  nErnst Hammerschmidt: Usıa, Hypostasıs und verwandteDBe-

griffe den ekenntnisschriften des PetrosMogıilas und des
Dositheos von Jerusalem .20 000000r er HN e e 7T

amal Salıbi: 'The Maronite Church i the Middle AgesS C  its Union with Rome
Michel Breydy L’Edition Assemanienne duBreviaire Maronite.

Histoire et valeur obligatoire8  S  2  5  en  $  - INHALT  ] oseph Mohtor Das Adysh-Tetraevangehum Neu ubersetzt und  mit altgeorg13chen Paralleltexten verglichen (Fortsetzung  .  Edmund Beck OSB Symbolum-Mystenum bei Aphraat und  19  Arthur Vööbus: Ein neuer Text von Ephraem über das Mönch-  _ tum  »..-....--o-.....-.-o.-o-...‘-u..o...--..-.c-o-.--  41  Kate Zentgraf: Eucharistische Textfragmente einer koptnch-  _ saidischen Handschrift (Fortsetzung) ..............0.0004004  44  I-heronyrnus Engberding OSB: Das Verhaltms der synschen  55  T1motheusanaphora zur kopnschen Cynllusln:urgre SE  I-heronymus Engberdmg OSB: Zu.m Papyrus 465 der John  68  RylandslnbraryzuManchester  Emst Hammerschmidt: Usia, Hyposta31s und verwandte Be-  "griffe in den Bekenntnisschriften des Petros Mogilas und des  Dositheos von Jerusalem ‚...  77  Kamal S. Salibi: The Maromte Church in the thdle Ages and  1tsUmonw1thRome RE E  92  8  Michel Breydy: L’Edmon Assémamenne du. Brev1a1re Maromte.  Histoire et valeur obligatoire .............000000000000000E  105  M A. van den Oudenrijn OP: Uniteurs et Domrmcams d’Armé-  _nie (Fortsetzung;  -o-o..uo.....--....----...o--..-c.--o-. 110  Besprechungen ... SE  Mitrtelangen .. 156  4  Die Zeitschrift erscheint vorläufig  jährlich einmal in einem. Heft mit ca, 160 Seiten Umfang  Manusknpte Werden erbeten an  _ P. Dr. Hieronymus Engberding OSB 2a Gerleve über Coesfeld  Bespred1ungsexemplare und Sonderdrucke an  Prof D.Dr. Joseph Mohtor, 13a Bamberg (Ph11 -theol Hochschule)  E  J%%  n105
den Oudenrijn Uniteurs et Dominicains d’Arme-

(Fortsetzung © 0 0, 090 00 0800000080000 009000 0008000 000 000000000 0, 09 00288 110
Besprechungen8  S  2  5  en  $  - INHALT  ] oseph Mohtor Das Adysh-Tetraevangehum Neu ubersetzt und  mit altgeorg1schen Paralleltexten verglichen (Fortsetzung  .  Edmund Beck OSB Symbolum-Mystenum bei Aphraat und  19  Arthur Vööbus: Ein neuer Text von Ephraem über das Mönch-  _ tum  »..-....--o-.....-.-o.-o-...‘-u..o...--..-.c-o-.--  41  Kate Zentgraf: Eucharistische Textfragmente einer koptnch-  _ saidischen Handschrift (Fortsetzung) ..............0.0004004  44  I-Iteronyrnus Engberding OSB: Das Verhaltms der synschen  55  T1motheusanaphora zur kopnschen Cynllusln:urgre SE  I-heronymus Engberdmg OSB: Zu.m Papyrus 465 der John  68  RylandslnbraryzuManchester  Emst Hammerschmidt: Usia, Hypostas13 und verwandte Be-  "griffe in den Bekenntnisschriften des Petros Mogilas und des  Dositheos von Jerusalem ‚...  77  Kamal S. Salibi: The Maromte Church in the thdle Ages and  1tsUmonw1thRome RE E  92  8  Michel Breydy: L’Edmon Assémamenne du. Brev1a1re Maromte.  Histoire et valeur obligatoire .............000000000000000E  105  M A. van den Oudenrijn OP: Uniteurs et Domrmcams d’Armé-  _nie (Fortsetzung;  -o-o..uo.....--....----...o--..-c.--o-. 110  Besprechungen ... SE  Mitrtelangen .. 156  4  Die Zeitschrift erscheint vorläufig  jährlich einmal in einem. Heft mit ca, 160 Seiten Umfang  Manusknpte Werden erbeten an  _ P. Dr. Hieronymus Engberding OSB 2a Gerleve über Coesfeld  Bespred1ungsexemplare und Sonderdrucke an  Prof D.Dr. Joseph Mohtor, 13a Bamberg (Ph11 -theol Hochschule)  E  J%%  n134

Mitteilungen8  S  2  5  en  $  - INHALT  ] oseph Mohtor Das Adysh-Tetraevangehum Neu ubersetzt und  mit altgeorg1schen Paralleltexten verglichen (Fortsetzung  .  Edmund Beck OSB Symbolum-Mystenum bei Aphraat und  19  Arthur Vööbus: Ein neuer Text von Ephraem über das Mönch-  _ tum  »..-....--o-.....-.-o.-o-...‘-u..o...--..-.c-o-.--  41  Kate Zentgraf: Eucharistische Textfragmente einer koptnch-  _ saidischen Handschrift (Fortsetzung) ..............0.0004004  44  I-Iteronyrnus Engberding OSB: Das Verhaltms der synschen  55  T1motheusanaphora zur kopnschen Cynllusln:urgre SE  I-heronymus Engberdmg OSB: Zu.m Papyrus 465 der John  68  RylandslnbraryzuManchester  Emst Hammerschmidt: Usia, Hypostas13 und verwandte Be-  "griffe in den Bekenntnisschriften des Petros Mogilas und des  Dositheos von Jerusalem ‚...  77  Kamal S. Salibi: The Maromte Church in the thdle Ages and  1tsUmonw1thRome RE E  92  8  Michel Breydy: L’Edmon Assémamenne du. Brev1a1re Maromte.  Histoire et valeur obligatoire .............000000000000000E  105  M A. van den Oudenrijn OP: Uniteurs et Domrmcams d’Armé-  _nie (Fortsetzung;  -o-o..uo.....--....----...o--..-c.--o-. 110  Besprechungen ... SE  Mitrtelangen .. 156  4  Die Zeitschrift erscheint vorläufig  jährlich einmal in einem. Heft mit ca, 160 Seiten Umfang  Manusknpte Werden erbeten an  _ P. Dr. Hieronymus Engberding OSB 2a Gerleve über Coesfeld  Bespred1ungsexemplare und Sonderdrucke an  Prof D.Dr. Joseph Mohtor, 13a Bamberg (Ph11 -theol Hochschule)  E  J%%  n156

Die Zeitschrift erscheint vorläufig
jäahrlich einmal i Hefit mıt 160 Seiten Umfang.

Manus  ipte werden erbeten
Dr. HieronymusEngberding OSB, Jla Gerleve ber Coesfeld;:

Besprechungsexemplareund Sonderdrucke
Prof Dr.Joseph Molitor, 13a Bamberg -theo. Hochschule)

E



% H] TS> zn
4°

T

A E

d

Hefte nde D  r  wrWE X des christlichen OR  n  e  S  8  Z  3  R  B  Z  %  B  n  N  n  -‚  Z  u  E  E  P  D  Y  in  j  O  A  E  B  O  .  S  A  ®  N  D  %  .  S  N  S  C  n  M  I  M  E  A  ©  2  M  ©  Hefte  unde  K  E  A  E  des cistlichen Oriente  €  @  £  S  w  7  E  e  £  Mı  e  f  n  S  V  A  D  %  Z  S  e  N  $  S  e  *  S  %  N  ÜE  SE  zA  ©  C  I  SA  ö  E  iä%n.  B  ©  A  Sn  MEn  n  S  Z  A  Z  A  Z  B  SEn  Ü  C  7B  A  S  i  n  A  .  30  R  Z  %  n  ©  D  ©  f  T  a  N  %e  N  R  N  SM  5  e  n  5  C  3  S  n  e  E  W  TE  Dn  *  C  7  n  R  E  8  S  $  K  O  E  A  E  an  S  E  A  T  .  Zn  7  Z  A  S  ©  X  S  n  AAn  S  S  On  A  “  A  Z  S  5  E  S  Z  Un  N  G  RE  G  zn  E  NS  3  6E  E  ß  N  4  R  SR  n  e  S  8  Z  3  R  B  Z  %  B  n  N  n  -‚  Z  u  E  E  P  D  Y  in  j  O  A  E  B  O  .  S  A  ®  N  D  %  .  S  N  S  C  n  M  I  M  E  A  ©  2  M  ©  Hefte  unde  K  E  A  E  des cistlichen Oriente  €  @  £  S  w  7  E  e  £  Mı  e  f  n  S  V  A  D  %  Z  S  e  N  $  S  e  *  S  %  N  ÜE  SE  zA  ©  C  I  SA  ö  E  iä%n.  B  ©  A  Sn  MEn  n  S  Z  A  Z  A  Z  B  SEn  Ü  C  7B  A  S  i  n  A  .  30  R  Z  %  n  ©  D  ©  f  T  a  N  %e  N  R  N  SM  5  e  n  5  C  3  S  n  e  E  W  TE  Dn  *  C  7  n  R  E  8  S  $  K  O  E  A  E  an  S  E  A  T  .  Zn  7  Z  A  S  ©  X  S  n  AAn  S  S  On  A  “  A  Z  S  5  E  S  Z  Un  N  G  RE  G  zn  E  NS  3  6E  E  ß  N  4  R  SME

Band 42
f

a  Jn

NS

ar
' A  7  e  S

\

M

A
e

C

Ca

Y

*
I

W

A

A

\
S  S

{

N
A

A  IC

(E3I  g

SN B  B

CAf

E  A
N  ca CR  SEE y

AA1L



K

Y N da

P
J>

F

A

„ “

a

u

EN  Er

y Ü

Ül WL

C

S A
XC

M

Y

S

K vn

Z
n S

e  d

<

D VEı

s  S  A  ®

N A .  SSA
3 KaS M

mn

C
WL ( s  S

x



ORIENS CH  US
für  e

die 0LS Oriftlichen Orients

Im Aultrag der Görres-Gesellscha herausgegeben
VO.  ' Hieronymus ngberding und Joseph Molitor

Band 1958
Vierte Serie echster Band

M HARRAGA  (Q ML Z W I  s BA  EN



N
[T e  ]

7aq1®

Qol| 358
tto Harrassowiıtz, Wiesbaden 958

Alle Rechte vorbehalten
Photomechanische un! photographische Wiedergaben 1U mıt ausdrücclicher Ge-
nehmigung des Verlags, jedoch wird gewerblichen Unternehmen die Anfiertigung
eiINeT Dhotomechanischen Vervielfältigung (Photokopie, Mikrokopie) für den inner-
betrieblichen Gebrauch nach aßgabe des zwischen dem Börsenverein des Deutschen
Buchhandels und dem Bundesverband der Deutschen Industrie abgeschlossenen
Rahmenabkommens gestattet W erden die Gebühren durch Wertmarken entrı  el,

ist ıne ar Betrage VO — 1 verwenden
Gedruckt mıt Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschalt

und der Görres-Gesellschait
Gesamtherstellung: Bundesdruckerei Berlin

Printed ın Germanvy



INHALT

jJoseph Molıtor Das ysh- T’etraevangelium. Neu übersetzt und
miıt altgeorgischen Paralleltexten verglichen (Fortsetzung

Edmund Beck OSR Symbolum-Mysterium be1 Aphraat und
.  .  .  -  .  .  A  .  *  .  *  @.  .  ..  W N0 e  © 7001607080 82218 19

Arthur Vö6öhus Kın lLext Von Ephraem ber das Mönch-
BDA  \o'  .  E NO  *-  *  A  .  *  BB D D  .  .  :  .  .  D:  @© 2010 0  SO W S  ©1 08 88

Käte entgra Euchadsfische Textfragmente einer koptisch-
saıdiıschen Handschrift (Fortsetzung DU  .  VB E U 44

Hiıeronymus Engberding OS  o Das Verhältnis der syrischen
Timotheusanaphora koptischen Cyrillusliturgie 55

Hıeronymus ngberding OS  . Zum Papyrus 465 der John
Rylands 1brary Manchester \D R  D A 68

ITNst Hammerschmidt: Usıa, Hypostasıs und verwandte Be-
oriffe in den Bekenntnisschriften des Petros Moxgilas und des
Dositheos von JerusalemD4

amal Salıbi 'T’he aronite Wr in the Ages and
ıts Unıi0on wıth Rome RDE UDı 902

Breydy 102 Assemanienne du revlialıre Maronite.
Hıstoire eTt aleur obligatoire D DA -  i UU OE - DE R  VE 105

Vanl den Oudenr1) nNıteurs et Dominicains d’Arme-
nıe (Fortsetzung 110

Besprechungen 134
156Mıtteilungen



(a an
x V 8 \

2
03 SC HE

2 Ar  Ar r
RE*  &r  n An  Ar

- 4 s
f x T5® (1 E  O

An Mn
y
e 5 0

RS

sı5

DA
n

FÜ s 5r

v
An

zSA Z
}

K sF

Ha ı Ar
Y

K

Er
j

67 g

NS

f
n En

$
Ar

1 i
AM

Cnx a  3

A

R AAA
I,

(M)E
K 2i Y

n#

LD  F
n ArE

4:
L

K
X

H

ar  S  K an A8;
x a127393

4

H
c

( K

MM AZ  O
E

Dı

A  C  .
N-

VE  LA

„ E
1r

3A$
&s

T  5
®

Ma

“7

B

en

r  C
e

S G Aın
BA

Ya P D

r %.E
K &w

O
-  -

fM 6
..

KL P  P i
Jan  i K P U

Bn
r

X
T E  $e ML \

N i



K  N ' G

ActaSs Acta Sanctorum
aphdyr Anaphorae Syriacae

Analecta Bollandıana
Altes TLestament

BH Bı  1o0theca Hagiographica Graeca
BH  C) Bibliotheca Hagıographica Orijentalıs

Bıblische Zeıitschrift
Brightm Brightman, Liturgies Eastern and estern
BullSocArchCopt ulletiın de la Socilete d’Archeologie Copte
ByzZ Byzantinısche Zeıitschrift
CSCO Corpus Scriptorum Orientaliıum Christianorum
CSEL Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latiınorum
ACL Dictionnaire d’Archeologie Chretienne et de Liıturgie
GCS Die griechıschen christlıchen Schriftsteller
arvV 'Ihe Harvard Theological Review

' I’he Journal of I’heological Studies
Mus Le Museon
OUVLRV OuVvelle Revue T’heolog1ique

Neues 1 estament
Oriens Christianus

OrChrPer Orjentalıja Christiania Periodica
rDYyr L’Orient Syrien

Migne, Patrolog1a Graeca
Migne, Patrologıa Orientalıis
eallexıkon für Antike und Christentum

Ren Renaudot, Liturgiarum Orientalıum ‚Ollect10
en Revue Benedictine
RvyHıstEcel Revue d’Histoire Ecclesiastique
ömQuartschr Römische Quartalschrift
hGI Theologie und Glaube

exte und Untersuchungen
WZKM Wiıener Zeıtschrift für die unde des Morgenlandes
ZDMG Zeıitschrift der deutschen morgenländischen Gesellscha:
Z.dPalV Zeıtschrift des deutschen Palästina-Vereins
Znt W Zeıitschrift für die neutestamentliche issenschaft
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Das VS-Tetraevangelium
Neu übersetzt und mift alti;eorgischen Paralleltexten verglichen

VON

Joseph Molıitor

Wır bringen diesem Banı des rChr das zweiıte Drittel des altgeorgischen
Markusevangeliums, dessen lateinıschem 'LText och mehr gefeilt wurde. olgende
Anderungen erwliesen sich e1 als notwendig: Den grammatischen Abkürzungen“

Kursıv ist och hinzuzufügen: VOC, Vokatıv. Ferner g1ilt die allgemeıine ege.
Ist ınem Sıngular runder Klammer der entsprechende ura beigefügt oder
umgekehrt, soll amıt ZU Ausdruck kommen, 1mM Georgischen el
Formen sprachlic) möglıch sınd, die erstere aber den Vorrang hat. Zu einzelnen
Stellen ist bemerken: Mit 16,9 und 6,38 jedesm Ad) lies WwI1e untfen

8,14 3w9 632 subciner1c1us-pan1s« (Aschenbrot, Flachbrot), das chard
Meckelein® unrichtig mıit yungesäauerter Teig« wlederg1ibt und das WITLr bisher MmMi1t
”aZYIMNaA« übertragen hatten. Mk 7,1 (Ad, O'’T') und 83,28 (Ad) erscheint m n.d9gembo 09
nunmehr endgültig als »qguidam« nonnulli)®, Von 200 09 yalıquıs« abzu-
en 8,13 steht jetzt 7EraNSSTESSUS-CSLTL« transfretavıt) 1mM Interesse einer
gleic.  äßıigen Wiıedergabe des georgischener vOoS Mn.O einschlä-
gigen Stellen ; 4,35 SOWIEe 5l (nur Ad) und 6,53 1st ötransfiretarı« ötransgredi«

verbessern, und Mit 8,28 (Ad) bleibt die alte Fassung 7EraNSgreSSUS-ESL« stehen!
8,32 übertragen MOa 3L, ein Lehnwort Adus dem Armenischen (7w7 (ır dı)

wieder Ww1ıEe Mt 16,22 (Ad) mıit y»obiurgare« STatt yrepellere« und tiılgen den Vermerk
den »Abweichungen«?, a erg1ibt sich da:  2 der SCHNAUCH Korrektur

Brieresd des unsinnigen: yUuingress] die auch Von Op Lesart:
>_>ingressus Statt reveları Mit 10,26 lies: permanıfestarı und STatt
1LLMMMeETr: apud

Sehr empfehlen ist jetzt schon ein Vergleich der altgeorgischen Mk-Parallelen
mit den entsprechenden Mit-Stücken; eine vse VOoNn en WIT bereıits

anderer Stelle® ge rac_ unfer gleichzeıitiger Heranzıehung der Lk-Par.  elen.

4,1 KEt congregatiı-sunt ad-eum Scribae}, Pharıisae1 quıidam
(verb ent1 fuerunt)* a-Ierusalem; viderunt? alıquos quosdam)
discıpulıs e1us qula® inepte manıbus iıllotis manducabant panem®,
blasphemabant vituperabant)® ıllos®; qula Pharıisae1 Iudae1ı
hurıla) S1 DOoN nISs1 crebro” perlavant (2t.) NOn manducant (2£.)

rChr (1957) 21 Georgisch-deutsches Wörterbuch erlin-Leipzig
635 41 (1957) 21 1st alıquı nonnullı), alıquıid nonnullum
quı1dam USW. ändern; quıdam (ebendort) bleibt immer alıquıis. La DErSION
geEorg1ieNNeE de l Evangıle de Luc 7 (1955) 455 e /ZUYV Harmonıstik des
altgeorgischen Evangelıentextes (1957) 289 —296

1 Pharisael et quıdam X  «D Scribis quı1 venerant ° eft viderunt
inquinatis manıbus hoc (+ 121) est illotis manıbus (om manıbus  a Op) manducabant

(om Panem T’b) Ä eos-vituperabant Op 6

iıllos 17 S1<-1g1ltur } 1101 n1s1) brachı:j0-cubitalı (vgl MWUYLN
INanus



olıtor

panem®, quia prehensum-est (perf.) ab-ıllıs tenuerunt illı)!° (sacer-
dotum- )magisteriıum doctrina) sacerdotum eorum*®° et11 a-foro1®?
adhuc intrant praes cons.)!? dum 13 non?® se-ablavant (1t )14 NOn manducant
(lt )15, aliud qUOQUC multum est quod ab-eis-doctum est docuerunt)*®
observare (term.)*®, ablavatıo*” poculorum ahenorum
UrCeOTUM (21.) grabatorum (DL) S Tunc adhuc quidem)** interro-
gabant®® illum 24 Pharisae1 ıllı Scribae propter quıd quare) discıpuliı tu1
1NON mbulant simılıter secundum)*®°® magister11 illıus?25 sacerdotum?®, sed
OTIsS manıbus manducant panem ? Ille28 respondit eis-dixıit??:
ene sane ®° prophetabat®* Isa1as (esaja)®® propter VOS hypocritas, SsiCcut?3
scr1ptum est>s populus hıc labıs solum * glorificat®® INC , COTLT eorum *®®
onge semotum ®” est?® INC , frustra®?® mıinıstrant ervıunt)
mıh1, quı1a*° docent magıisterium mandatum #* homınum ; qui1a** a-vobIls-
reliıctum-est perf. rel1iquist1s) mandatum De1l a-vobis-prehensa-est**®
er doctrina prehendistis doctrinam) homıinum ?3. Et loquebatur
iıllıs ene fallıtıs *44 mandatum De1, mandatum *©> confirmetis*® ;

quia Moyses (mos€) vobis-dixit*?: (verb eis-fac)*8
patrem LUUmM matrem LUamM ; quı malıgnum loquıitur maledicıt
propter patrem AQut matrem*?, morlatur. 11 Vos dicıtıs (ıt.)
S1 (-1g1tur > alıquis®° dicet OMO patrı Suo ©1 aut matrı suae ®® Corban orbano
quod est donum, quodCcumdque utile tibi-erit tibı profuerı1t)d

1am-non 110  — ultra)®° dominamını (zt admittit1s) iıllı
quidquam) facere (term.) patrı gen vel matrı (gen.)°S, et

contempsist1s (verb contemptibile a-vobis-factum-est)®® verbum DeI1
magıster10°®” vestro, quod docuıistıs°®, alıud®? qUOQUC simıle eSe) tale
multum operamını facıtıs)®®. KEt advocavıt®® omnem ®! populum

10 prehensum-erat acCı ab-ıllis commodatum illud magıste-
r1um presbyterorum et M CU) VICIS intrant (28.)

s1 (1g1tur } 1OoNn nisl) perlavant (28:) lavant (2£.) p
15 manducant praes.) Ad* 16 ab-eis-receptum-erat receperant) prehendere
term 17 ablutio 18 noculorum (coll.) L19 ahenorum (coll.)
1B8 vestium Op UTCCOTUIMIL (coll.) grabatorum (coll.)
S uCcC interrogaverunt iıllum 25 secundum
magisterium 26 presbyterorum 2 inquinatıis lesus

illıs quıla 3 U Samnle 31 dixit propheta
33 quon1am EeOTUIIN 35 honorem-dat honorat) 36 corda

37 seluncta 3 8 SUNT 3Q et (om et Op) 1n-vanum
et 41 mandatum 42 quıa OUOp; er a-VODb31S-

prehensum-est (om 1°5) magisterıum OmM1INUumM a-vobis-prehensum-est 'Tb)
contemnitis ver| contemptibıle acılt1s) 45 magı1ister1um

46 coniirmet (Verschreibung!) Op 47 dixit 48 honora (verb honorem da)
49 malum dicet propter patrem auUt (et Op) propter irem

alıquıs 51 SLLO SUaC korbana ur Op
54 utile tibi- tibı profult) Op 5D (non Op) [re]linquitis praes.) iıllıs
(ei(s)-[re]linquitis Op) patrı et matrı facere (term.) inconstans a=VOb1S-
factum-est fecist1s) n 7 i1StO a8 docetis 59 simıiıle his mul-
LuUum facıt1is lesus 61 ıllum
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loquebatur iıllıs: audıte (verb. vobiıis-audibile-sit omnes®® anımad-
vertite intelligıte)®*: nıhıl est hominem intrans ®5 quod-forte
praevalebıt quod possit)®® iıllum contamınare®®, sed quod®” prodıt illo,
iıllud est contamınans ®® (verb contamınator)®® hominem gen )68 17 Et
quando®?® intravıt 1ue70 ad-domum a) populo ıllo, interrogabant illum
discıpuli * e1us propter parabolam ıllam71!; dixıt illıs 72 hoc-eodem
|-modo SIC) VOS qUOQUC imprudentes adhuc”* est1s75, nondum
anımadvertistis (verb a-vobis-animadversum-est)”® qula omne‘” quod”®
extra ‘® intrat®®9 in-hominem NOn ver praevalens est potest) CON-
tamınare?!; qula NOn intrat 1N-COr e1us®2, sed in-ventrem ®3 1in-ex1itum

secessum) ** eX1ITt emundat omnı1a manducata escas)®5S,
Et loquebatur 1111386 quıia®? quod®8 homine prodıt illud contamınat

hominem®8; ”1 qula abintus C corde consultationes coglitationes)®?®
homınum improbae malae) prodeunt®?: Moechationes adulter19a),
fornicationes, furta, homuicıdıa, avarıtlae, improbitates, doli, contamına-
tiones?®, oculorum-malıtiae, blasphemiae, superbiae, stultitiae. Omne?1
hoc malıgnum abintus prodit contamınat?! hominem. Et SUrrexIit
iıllınc?? abıut in-Nines Tyrı (turos)®?3 et94 Sıdonis (sıdon), intravıt ad-
domum®5, nemıin1?® volebat manıfestare NOn er absconditus-est
111e96 audıvıt?? mulier una®*‘, CU1US fılıa plexa funt erat) a)
daemone®8, procıidıt aor ad-pedes e1uUSs; mulıer illa funt gentilıs?®
5yra asurl) Phoenissa (p winikeli) generati0®®; precabatur 1llum u_
forte100 daemonem ıllum depelleret eiceret)+9* filıa elus; et lesus1°2?
dixıt iıllı sine1°3 prımum saturarı (term.)193 filıo0s, quıla NON OoONUum est
recıpere (term.)19% a) lıberis collocare ponere) canıbus.
28 Illa105 respondıt ei-dixit196 utique?®”, Domuine, quia}!98 qQUOQUC
subter manducant (praes CONS.) mıcam (nabıiC'1) puerorum*°®, 29 Et

62 audıte OINNECS qula Op 6D ineuns in-hominem gen
66 inquınat iıllum 6 7 quod qUOQUC quodcumque) quod

contamıiınat hominem quı AduTes ad-audiendum audıat (ımp
69 ub1-priımum 7U 1lle 4A2r propter parabolam am disciıpulı e1lus
7 lesus 73 1sto-eodem |-modo] ’/49m uC Op; 75 estisne
Op 76 a-vobıs-agniıtum-est COgnovist1s) i 'Ib ‘8 quod
(Y eXtrinsecus Op 80 ıntrans NOn ara inquıinat S% o9m e1us

ad-ventrem ab-exıitu SECESSU) 85 omne mandu-
ca e1s-1oquebatur Op 87 quon1am 8 8 homine prodiens
Ilud inquıinat hominem 89 homiınum prodeunt cordis verba cogıtationes)
mala 90 immunditiae 91 omnıa aeC abintus prodeunt mala mala
abintus prodeunt Op) er 1la (om 1la Op) inquinant illiınc urrexit

twire et ” 95 ın-domum 96 non volebat ut-forte
comperlat alıquıs 1O  - ver potestas-eli-erat potult) bscondı 97 quıa
qaudıvit alıqua mulier propter iıllum de eO) Y 8 Cul fuıt (=e1) filıa spiritu
immundo Pressa et venit 99 a-generatiıone genere) gentilıs gentilıs
a-generatione Op) yra marıs-marginalis margıne marı1s) 100 ut
101 depelleret daemonem um 102 lesus autfem 103 Sine (+ Op)
priımum aturare erm. 104 NOM., Op 105 {1lla 106 dixıt

107 utique 108 et Op 109 mM1Ca (bic’i) liıberorum



olıtor

[dixıt propter hoc114 verbum [ap]age**“ et112 e(xtra})gressus-est***
daemon lllell4 filıa LuUa; 1v1t115 ad-domum SUaNl, invenıit116® daemo-
Nnem iıllum 116 CRTECSSUN (verb. exitum)1*!” filiam 118 ıllam pro<rsus )Mectam

positam) grabatum**®, 21 Et deinde iterum) prodivit a-f1N1-
bu3119 Tyrı (turosisl) S1ıdonis (sıdon1s1)**®, venıt1?29 flle12l in-mare illud
Galılaeae (galileajsı) medius-in1?? fines Decem-civıtatum. Et precaban-
t111‘123‚ a-qguibus receptus-erat PUCT 1US elinguis, ut-forte123 collo-

imponeret) 1]11124. e/xtra )duxıt!?5 illum populo illo Nıce
solum)*?6, collocavıt dig1ıtos e1us SUOS) 1ln *7 et128 CON-

spult (a0r.) aures**®* e1us, attıgıt lınguam e1us; aspexit ad-caelum**®*®%,
ingemult (sult' -t k uma m»erb spirıituum dicti0)*3? dixıt ill11392 Ephphatha
(ep‘p at’a), quod est aperjantur; 25 confestim*33 aperta-sun illı audıbilıa

audıtor1a) ejus134, resoluta-est surdıtas (gruleba) kruleba])
iua136 lınguae eJus, loquebatur 1uste recte)s mandavıt illıs,
em1nı nuntljarent; 1116137 quanto+**” mandabat illıs138 magıs amphore-
modo!®® praedicabant**°;: 27 Bene141 fecıt omne *41, quia* ** surdos audıre-
facıt elingues mutos) loqui-facıt.

ö,1 In ıllıs us autem * deinde? iterum) multus populus*® fult,
habebant, quid-forte manducarent; advocavıt discıpulos SUOS dixıt

ıllıs* miseret me° populı hulus; quia tres dies SUNT Sg.) exunde quo)
h16 INECUM permanserunt (verb. permansı sunt)® habent quid-forte

quod)® manducent; 1° prorsus-misero illos 1e1UNO0s (abl. modı)
ad-domum SUaIlll mancabıt*® iıllıs deficient in-v1ia1® quia quı (romeln1;

onnullı ?)11 illıs a-longe (verb ent1 sunt) Dixe-
runt!? a discıpulı SU1 ejus)!?: unde praevalebıs poter1Ss) tu*s

110 lesus dixıit illı 111 istud 112 ambula (om et)
113 eX1VITt ver eX1ItUuSs ass est) 114 ille 1195 abiuıt mulher illa

116 et invenit quia daemon ille (om ille Op) 117 exjerat ver ex1itus
fult) filıa SUa 118 filıam illam e1us convestitam (om e1us convestitam
et I’b) sedentem grabatum 119 et finıbus yrı twI1ros) et Sidonis
s1ıdon) et 120 1VIit 121 ille 18 inter 123 attulerunt
(obtulerunt Op) surdum dCSIC loquentem et precabantur iıllum ut
124 iıllum 125 eduxit 126 SCOTSUINL a iıllum

1258 et 129 ın-aures 130 ad-{/super )caelum e
ingemult Op; ingemult 132 133 statım 134 e1us

135 lızgamen (kruleba)) 136 illa 137 quanto (quantum
'I’b) ille 1329 138 + allı 1329 139 9m ampliore-modo 1329
140 amaban: 47 et ampliore-modo admirabantur et loquebantur 1329
141 OINNEC (+ VE) bonum operatur 1329 142 qula 1329

TUTSUMmN populus multus eis-dixıt
> me-miseret 1329 [ex|spectant 1329 ‘ non 1329 3 quıd

quUO| manducabunt manducent) Op 1329 9 si/-igitur >} dimiserimus
OS (eos-dimisero Op 1e1uUn0s AaCcC ad-hospitium OTU 1329
10 solventur (om Op viam 1329 nonnullı quidam

1329 12 responderunt discipulı e1ius (om e1Ius 'I’b) et dixerunt (el-
dixerunt 1329 potentia-nobis-est pOSSUmMUS) 1329
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illos14 th15 saturare*® Panc panıbus) desertum ? Et interrogavıt
illos qUantOos quot) habetis vos*1”* PAancS sg.)? el-dixerunt:
septem; praecepit populo accubitu (dbLE consıidere ter-
ram*?; assumps1t*® septem illos (Pl )21, gratias-agebat?? fregit,

tradebat?®$ discıpulıs Su11s 24 apponerent“®, appOosuerunt populo
Et pisces quoque““‘ aDeDan: paucos*®, illos qUOQUC benedixit

praecepit*® (4660.)°?; manducaverunt?*! saturatı-sunt,
sustulerunt superflua**® fragmenta septem cophinos®® plenos (59;)973

quia fuerunt?® quı 191) manducaverunt quasıi) quatLuor mıiıllıa
tantum KEt dimisıt ıllos; confestim?® gressus-est-ad ascendit)?”
1in-navem 1a-C discıpulıs su1s?8 en1ıt ad-Dalmanutham versus®?.
x Et prodierunt*® Pharisae14! (per >coeperunt ** verbum *3 Conquıirere

ab) ** illo, quaerebant*® prodigiıum signum) a-<super )caelo,
quıia*® tentabant ıllum; ingemuilt*” spirıtu SUO propter quıd

quare)*8 generat1io haec4® prodıg1ium quaerıt®® » profecto®? Joquor
vobiıs®? NCQUAQUAN numquam) ®3 dabıtur generation1 huic prodigium.

Kt relıquit iıllos e1iInN! iterum)®* gressus-est-ad ascendit)®*
in-navem ıllam ®> transgressuSs-eSt transfretavıt) iıllınc®®; e1s-
oblivionı-fuıt oblıti sunt)®” se-|cum ®® accıpere N1S1)
1U solum subciner1ıcıum-panem ®® habebant CUuUMM Ulıs
avı 111a60 Et mandabat 1111361 eis-1loquebatur®*: Cavete a)
fermento®3 Pharisaeorum massa[-fermentata|®* illa65 Herodianorum
(herodıanıi) Kt 111167 consıderabant cogitabant)®® ordıbus

su1s)®® et70 invicem ”® loquebantur quıia7* 10ON habemus”?;
anımadvertit COZNOVIt) lesus illıs propter quı1d quare)”®

consideratis ** quıa ‘® NOn habemus, modicae fide175 » nondum ”®

iıllos 1329 15 9m hic 16 tantfum hunc (om hunc Op
populum (acc. ZEN. Jünger) 1329 L17 VOS 1329 18

accubıtu 1329 in-terra Op recepit 1329 S; 1329
22 et gratias-agebat 1329 e1us 1329 + populo
'Ib Op; 1329 QUOQUC '1I’b 1329 28 habebant
DauCcOS p1isces 1D: abeban! PISCES QUOQUC Op) PauUCOS Op 1329 2Q praecepit
iıllıs 1329; eis-praecepit Op illıs AaCcC. 1D erm
ad COS e1s) Op 31l OINMNNECS Op 302 + 1. 1329 Sportas (sp wiridi

OTUPLG 1329 plenos 1329 fuerunt 1329 3 6

confestim 37 intravıt discıpulis SU1S (elus Op) 39 1N-
loca agdalae (magdalajsı +D magdalojsı Op) QUOQUC

Op 492 verbum CUM 45 petebant
ab) 1lo et 47 lesus 48 quıid est 49 qula

50 quaerit siıgnaculum 1 amen + qula NOn
iINtravıt 5D illam D 6 abit ultro EerTrSUuSs

57 oblivion1ı-fuit 1SC1p (+ e1Ius Op) >8 9m SCCUIIl » panem
abeban! (0om CUIl ıllıs) OM illa Op 61 lesus 6 2 videte et

illo fermento illa 66 herodianeli
67 68 consultabant Op 69 ordıbus COTUI
70 invicem et 71 quon1am + nobiscum 73 Ccur

consultatıs 75 in-cordıbus vestrI1s, modicae ıde1l, quıia In NO  3 habemus
aDbetıs Op) 76 9(0)81 Op



Molıtor

a-vobis-agnitum-est COgNOVIStIS) e a-vobis-animadversum-est anıl-
madvertistis, intellexistis)?” ? insana ® vVE) adhuc SUnNtTt corda vestra‘®;

culı vobis- (posıit1- } SUNT oculos habetis) et79 NOln spectatıs,
vobis-[|ex|stant‘® NOn audıtis; et80 NOn vobis-in-memoria-est

recordamıinı)®®, 19 ub1-prımum quando) quinque subciner1c10s-
(sg.)°* freg1 quinque iıllıbus®?, quantas corbes plenas®® frag-

mınum (sgu)S® sustulistis ? i1xerunt flh85 duodecım ; deinde®® ubi-
priımum quando) septem subciner1c10s-panes (sg.)87 quattuor®*® millıbus
illıs®®8 quan(tos cophınos ( )58 plenos®® fragminum (acc Sg.) SUSTU-
listis?® » illı autem *+ ei-dixerunt septem; 24 et92 iıllıs quomodo®®*
1OoN a-vobis-animadversum-est intellexistis)?* ? KEt 11h95

attulerunt?”?ad-Bethsaidam (bet saıda)®®, iıllı 5 et

precabantur ıllum, ut-forte?® attıngeret iıllum?® PIC-
hendit aon.)” INan unl CaecC1 iıllıus?? eduxıt199 castellum*°1,
Conspult aon):} in-oculos e1uUs, deposult*®® e1us suas),
interrogabat*!°*, ıllum: spectas*®® quid!°5 » aspexıt! ©® t
homines (coll.) Ssicut velut) arbores ambulantes*®S; 25 deinde*®?®
deposuilt Super oculos e1us, aspexit: sedate, spectabat
perfecte Omne emisıt iıllum ad-domum SUailll 1111112-
neque * in-castellum illud intres113. Et prodivıt lesus discıpulı e1us
in-regiones*** illas Ccoll) E Caesareae (kesar1ajsa gen.)* pp1 (p ılı-
pesasa), interrogabat**® viator (praed., ado. 1n yia):*e discıpulos SUOS

eis-dixit11? quıid dicunt propter***® de) homines quon1am quı1s
SIm) 057 responderunt e1-dixerunt!!?: Iohannes

10vane) Baptista, IIER quıdam nonnullı)!*° unus PIO-

Br recordati-estis qulia obcaecata corda (obcaecatos oculos Op) habetis
VOS 1’b) 9 9m et 10ON spectatis vobis-exstant KB 9(0)91

spectatis, AdUuTIc>s vobis- (positae- )}sunt Op. 1CC (non Op) a-vobis-agnıtum-
est COgNOVIst1Ss) (om et Op) NEC recordati-estis 81 S£.)

propter quinque quUuantos cophinos plenos (om plenos
1b) fragmenta Sg.) dixerunt 86

8 7 S£.) p 88 propter quantas
Sportas (OTupic sp wiridi 1BD; p swiridi Op) 9 0 sustulistis (om I’b) fragmına

et(acc. s$g.) lesus quomodo
anımadvertitis intelligıt1s) 95 96 bet ’ sajda

07 btulerunt 98 INanlul collocaret imponeret) iıllum
49 prehendı lesus (om lesus Op) INanuml illıus (om illıus 'T’b) 100 + ıllum
Op 101 castellum 102 Conspult 103 collocavıt 1imposult)
i1llı 104 interrogavit 105 quıd (+ dzı I’b) vides (videt I’b)
106 aspexıit 107 ei-loquebatur 108 arbores pl.) perambulantes
109 et deinde 110 in=().1. S: eum-aspexIit, et ille aspexi1t, el-
redditum-est spectabat splendide Oomn1a 112 e1.d1xIit 113 abı
ad-domum LUam et ad-castellum CU) intrabis nemM1nN1 quı1d (om quı1d 1’b) nunties
1n castello 114 in-castella (coll.) 115 kesarıa 116 viator
vla) interrogabat 117 eis-loquebatur 118 propter homines SCSSC

(term.) 4D: homines Propfter CSSC Op 119 dixerunt iıllı quon1am
120 alıı Op
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phetis Iuel 21 dixit illıs122 VOS quı1d dicıtis123 qu1s*** SIm)= 42
Respondit**® Petrus (petre) el-dixıt125 Christus (k riıste)

Iue126 COMMNATUS-EST iıllıs CUN) NnNuntLiarent propter
ıllum ; 231 COCDIAL docere e08127 quıia**® fas est filıo homıin1ıs PCIQUAMN

multum) p3ü129 con |temn1**® e a) Sen1l1oribus a)132
sacerdotum-magistrı1s a)132 Scribis1!>3® OCC1d1ı 12 -Te: die SUTNSCIC,

KEt seorsum-dedux1it135permanıifeste verbum hoc loquebatur***
iıllum 136 Petrus COeDIL CU oblurgare (verb deplorare Lu1[_1111:)137

lNe138 Conversus-est138 Vidıt discıpulos suos**?9; OMMNATUS-
est etro el-dixıit140 retro-vertere141 a) me141 daemon, QqUu1d 8(0)81

consultas Cogitas) m142 [quod] De1 sed [quod] omınum Et advo-
populum iıllum una CU: discıpulis su1s 148 iıllıs quı vult144

-vest1g10**° INeO ambulare1415 (verb negatio0Nem faclat) seEmeLLDSUM
(verb suum)146 tollat CLEUHCCHI SUamı Cintrorsum }sequatur INC,

qulia**” volet voluerıt) Capılıs SUul semeLMDSUmM salvare)*!*®
111e149 perdet ıllam; autem1*?® perdiderit semet1psum (verb SUuum)
propter et150 propter evangelıum hoc151 ılle eripiet*?“ iıllam Quid
num 153 utıle est prodest) hominı 51154 sib1i-adiciet ucretur
INNEeIN mundum totum) ijacturam-facıet faclat)!°® Sp1r1ıCUu1 SUÜ!  ©

aNıNaec suae)155; aut1>6 an) quıd tradet O0OMO ut-Commutationem
propter**‘ SUUIMM anımam suam)*57 ; qu1a Cui158 pudorem-
1iN1CICENS parebo CO verba 198121 Qquı pudebit InNnel verborum
meorum)!®?® generationem hanc1ı6® adulteram pecCcatrıcem (verb
peccatorem) fi110161 hominıs pudorem-i1iniciens parebıit ille filıus hom1n1ıs
pudebıit illıus)*61 quando glor1a patrıs SUl Cu angelıs ancCctıs

9.1 KEt dixıit! iıllıs profecto*® loquor vobıs qu1a SUnN!' alıquı quı1dam)
STantes hıc3 18(0) 01 videbunt gustum MOTrTiISsS gustabunt mortem) donec
videbunt videant) regnat1o0onem regnum) De1 PTOSTCSSANMN (verb
ventam)* potentla Et DOSL SCX 1€eS$ Sg.) abduzxıt lesus Petrum petre)

121 ille BA lesus E propter 124 Q U1s a-VOD31S-
COg1LOr CZO QUCII DPUuCtalıs me) 1295 respondit etrus et dixıit illı
126 Kt En er dixıit Op 128 Q U OIMa 129 patı PCETQUAIM Op
130 cContemnı!ı 131 et 132 133 cr1bis

136 illum134 eis-loquebatur 'I’b 135 (xtra)duxı Op; eduxıt 'I’b
U culpare CU) propter hoc verbum 138 1DSC

Conversus)-est 139 Op 140 dixit 141 abi ex(
TeIrOorsum 4D2 abı (ex Op 142 143 CU) dıiscıpulıs
C1US SU1S) 144 volet ve. 'I’b 145 DOSLT 146 et

147 Qqu1a 148 CI1DECIC SUUI1 AD SPICLUmM SUUII CI1IDECIC
Op 149 perdet (om ille) iıllam et 150 vel 151 hoc Op
1D vivificet 153 9m 1U 154 S1<-1g1 155 SPIrıL_um SUUI

perdet perdat) 1586 157 SPIrC1CUS 158 197
159 aeC Op 160 in-generatione hac 161 filıus qQqUOQUC 0OM11N1S pudore-
fficiet iıllum (+ et Op)

lJoquebatur DE aInen d  3 D hıic etantıbus 4A



olıtor

I1acobum (1akob) ohannem (10vane), adduxı! illos in-montem excelsum
seorsum®, alter1us® colorıs (term. alterius figurae) factus-est e1s®

vestis e1us facta-est splendida”, alba PETQUAM valde) quam*® fullo1®
NOn potuerit*® hoc[-modo]!! dealbare; ‚UuS-

est11 has eelıa) uUunNna-Cum oyse (mose€)!?, steterunt!® loquebantur
lesu (dat)?. Et14 respondıt Petrus lesu: Rabbı (hrabi)!®, bonum
est nobıs hıc CSSC, et16 operabımur facıamus)*” trıa tabernacula, uUunNUuInN

tibi*8 ad-Moysen Moysi)*® ad-Elıam (Eliajsad ferm.
Eliae)?°; quıa NOn sciebat 24 quid-forte responderet, quıia®*® timefacti

fuerunt?3. KEt funt nubes ut-umbrans?24 eo3* VOX fu1t (foras-)>de nube?25°
hıc est 111USs INCUS dılectus, audıte ıllum?®®; confestim passım-con-

CIrcumspexerunt |1am-non quem viderunt sed?? lesum
solum illıs KEt in 39 descensu illo eorum ®® iıllınc31 de-monte®1 mandavıt
illıs em1nı CU1QuUam) nuntjarent quıd 191) quod) viderunt

nISL) S} quando>®* Fılius OMI1NI1Ss a-MOFrtUuls surrexeriıt. Et verbum
hoc conservaverunt**®, invicem conquirebant** quon1am qu1d$5 est hoc?®
quando®” Q-MOTTULS surrexerit ? 11 Interrogabant®*® illum e1i-dixerunt®?
quon1am *° dicunt Scribae41: IER eeha) * adhuc VENTUrUS est primum*? »

I1lle43 respondit iıllıs 11as veniılet primum, ad-
locum 44 [re|stituet*® OMMNC , quomodo** scr1ptum est super*” Fılıum
OM1N1Ss ut*® PCTQUAMN valde) patıatur contemptibilıs fiet (verb. DAaSS.
operarı: contemnatur); loquor autem*?* vobıis qula 1as elıa) venit,

fecerunt a quantum[cum |que*®*® volebant®*?, Ssicut scr1ptum est
propter illum Et ut52 venerunt (s16:1)®® cum ** discıpulıs °*, viderunt®®
populum CiIrcum COS, Scribae ad56 verbum conquirendum intro)>-
secut/1ı fuerunt erant) eOsS?®: confestim OmMnıs populus vidıt®?,
(per )deceperunt®® [ac]currebant®?* salutabant®® ıllum; interrogavıt

UnN1COs S mutatus-est illıs ad-alıum colorem mMutatus-est
ad-alıum colorem illıs Op Sicut qula Op

OMnı vE) fullonı (in-terra Op) 1ON Vver. pOteSsStLasS-eST
1isSto-modo 1D: hoc-modo Op ostens1i-sunt illıs Ehlhas oyse (mos€e)

13 et fuerunt CU: lesu (om et 1’b) consultabant
magıster 6 et 17 hic 18 propter propter Moysen

(mos€e) 20 nropter Elıam 41 novera! 22 —+ ıllı Op. 23 fuerunt
timefacti Op et brabat iıllos 2 5 et dixit 26 istum
27 CIr cumspexerunt Ade; nemıinem at n1s1) CUIl
descenderent a-monte ubıi (temp.) Op; on1q{ue

-— CUMll semetipsis conquirebant invicem 35 D

Op ıllu 37 ubı Et interrogabant 39 el-
loquebantur quomodo quon1am Eliae (eliajsı
1D elajsa dat. Op) prımum (om primum Op) fas est primum Op) venıre (verb
venti0) Ipse LTUrSumm 45 reddet S1ICUtTt
*7 Dpropter ut sed loquor
51l volebat ille ut 53 veniıt discipulis SU1Ss D dis-
cıpulıs 1US p et vidit 56 conquirebant CUul illıs 57 viderunt
(+ illum Op) et demirabantur 59 accurrebant (+ ad-eum Op)

60 salutaverunt



Das ysh- Tetraevangeliıum

illos61 quıid®? contraıtıs®® 1iNV1ICEIMN KEt respondiıt®* populo illo unus®*
el-dixit: magıster®®, dux1®® filıum INCUMM ad-te, esSTt SPIC1LUS

elingu1s®”;7 o ubı1ı qUOQUC ubicumque) [ap]prehendit (z£.) ıllum,
CONCULIT (1t.) eum et68 spumat (ıt stridet praes CONS, dentibus EeXAaresSCIT
( praes GCONS.,s dixı®?® discıpulıs ut-forte semoverent ‘® ıllum, 1n

praevaluerunt potuerunt) *; 19 ille respondit”* illıs?3:
074 incredula”*, vobiscum ero75» afferte?® adhuc

quıdem) iıllum mihi‘®: attulerunt?” ıllum dat)77 1dıt
illum 78 statım “? Sp1lrıtus ille8°9 CONCUSSIT ıllum, ut81 corrunt®?
terram ®® volutabatur spumabat 21 interrogavıt“®* patrem iıllum ®® e1us ®>
quantum LtemMpUSs est exunde factum est hoc®® ist1987 » ille e1-dixıt88
-puerı1tia multiplicıter -191CIM 1n <tro 1C1 (zt )89 111-4aQq Ua ut-forte

perdat iıllum?® Sed S1 potes ®” quiddam®*, adıuva nos?* misericordiam
fac nos?® lesus?* 11h94 3195 potes®*® omne?” possibile
est [e1] 98 QqUuı credit®?® confestim®?® clamorem-fecıit exclamavıt)*°°

iıllıus dixıt credo101 mı1ıh1-1uva incredulıtatem 102 ! 25 Cum1®3
V1dıit lesus Qqu1a congregabatur*!%* iıllı (=ad eum) *° populus 1116105 COI-
mıinatus-est106 SP1Ir1CUL C dixıt tiıb1 loquor *197 elıngu1 muto)198
surdo SPIrC1LUNL, CO PTaCCID1O tiıbi, egredere:®? 1STO, NC -134 ad-

clamorem-{fecıt, PCIQUAMM valde)1*° tractavıt**9 ex1vit1:14
factus-est 1He112 MOFrTUUS, quıia*+*© mul loquebantur quoque***

MOrLUuUuS-eSTt 7 lesus prehendit manum*+*>°, SUSCITAaVIT iıllum
SUrrFEeXIT Et quando**® NTIravıt 1nell7 ad-domum 118 discıpulı C1US

un1ıce1*® interrogabant*?*° iıllum ad quıd quare)*** 1105 1OoN p_
tuımus1*%* iıllum 123 epellere eicere)+#4 20 et125 illıs h2eC

6 1 lesus el1s-dixit CUr 'Ib CONqUF1LS e1l-re:
respondit) alıquıs quı1dam) populo ducam

AB 67 elinguitatis 6 8 et 69 NAarTraVvVı anarent
'I’b SaNare CU da respondit (om Op) lesus C15-
1X1t ‘*4 generatıo incredula NOoM CTO vobiscum
sustinebo VvVestrum VOS ?) 1b) offerte (conducıte Op) mıh1 iıllum hıc

huc) E statım obtulerunt iıllum 1Ib ut-pPrımum conduxerunt um
ad-eum Op ‘S 9m uLtL Op; ut B:  e illum '1I’b ‘9 9m 'I’b et

Op 8 Ü immundus °* ut-prımum + ılle Op -
lesus 85 1US 1Ib 1US (om um) Op 8 6

87 CUu 1STOhoc 1DS istud Op dixit Op 1n (tro »1lecıt
ıllum I’b) 90 1stum Yı quı1d quae) potentia-tıb1ı-est (+ Domine
I’b) Q 2 Domine Op 93 pPropter 1105 Dixit illı lesus 1Ib
9 5 quı1d potentla-tıb1i-est (+ m Op) 97 VE) 'I’b 9 8 a)
credente 'I’b credenti1 Op 99 100 vocem-fecıt exclamavıt)
101 Domine 'I’b 102 mıh1ı-adiuva incredulitatem INCaIll 103 Ut-primum

104 CoONgregatur Op 105 populus um 106 lesus
107 tibı loquor 108 1ST1 '{I’b 109 (1 'I’b ITE Op 4A DEITQUAM eTt
volutabatur et PECIQUaAMN volutabatur Op TE illo 112 o9m ille
1b 113 Op 114 QUOQUC 1195 et 116 uTt-
IN L lesus 118 + €&  an Op 119 seorsum 120 ınter-
Tunt 121 propter quıd E R praevaluımus potulmus)
123 1Stum Op 124 Sdallarc expellere Op 125 1DSC



Molitor

ıhılo (ara rajt )126 ex1it127 N1S1) oratıone128 Et ut129 iıllınc prod-
1bant1ı30 pertransibant!®® in-Galılaea(m) NON volebat ut-forte nNOvisset 131
QqUuUIlS, 21 qu1a docebat discıpulos** loquebatur illıs133 ilıus134 hominıs
tradendus est134 anus homınum, occıdent ıllum, ut-priımum *®®
occıderint 11um *® 1in-terta die surget NOn Ha
I'i)137 fuerunt verbı iıllıus (dat )s timebant interrogare eu (term.) Et
enit ad--Capharnaum (kap arnaom)**8; ut-priımum***% intravıt140 ad-
domum 41, interrogabat!** illos: quıd 191) (= 4 vV1a)ı oque-
bamını invicem 143 » ‚9 qu1a 11V1ICEII (  =
vla) loquebantur*** qUON1aIN quis *® I1LLAa10OT est145. t consedit
advocavıt duodecim 147 dixıt iıllıs Qul1 1 quomodo ut)-forte

erıt SIE) *78 sitl49 ille OINMNUIN poste[rior postremus)*>°
OINN1IUIN KEt conduxıt STAaTtTUuılt i1llum 151 intfer

COSy mulsıt plexus-est)*5* iıllum iıllıs quem|**®
huiusmodi Puens*?® EXCIPIEL*” 9 Qqu1 excıplet**°

EXCIpIEL ** mMıittfentem INCUIN me) Respondit 11h157 Ilohannes 10vane)
ei1-dixit158 mMagıster, V1idimus alıquem quendam)

daemones depellebat expellebat)!>®, nobiscum 19 NOn ambulat1®69
et161 detinebamus iıllum 20 lesus eis-dixıit detineatıs ıllum, Qqu1a
CINO est qUul facıet16?® OINLNC IMNeCcO potestas-e1-erıL oterIt)
malıgnum loquı maledicere)*®® Qqu1a 1g1)164 18(0)81 est iN1MICUS
nobis165 ad-nos VEISUS PIO nobis) est 41 Quıi autem16®6 VOS poculo
(acc.) aquae*®* propter nomen 163 qu1a hriıstı OL TOU Xot07T00) eSTIS, PTO-
fecto16® loquor vobis 1NON perdet mercedem C1US suam) Kt de-
CIpI1eL - S pusıllıs*?! quil72 credent [ın] (verb qu1ıbus credibilıs-
SU11 eg0) r 2) melıus est magıs* ‘© C1 s1-forte ablıgaretur allıgaretur)*”*
trıtic1arıum ** SAaX U1l mola in-collo*?5, forte cadat-ın inc1dat) ille1

126 nıhıl (vera) 127 nossibilis est potest) C IR et obser-
aLione 1e1Un10) 129 130 prodierunt disvaserunt
discesserunt Op 131 comperiret 132 SUOS 133 qu1a

QUOINAIN p 134 filius OMI1n1s tradetur 4162 tradetur filıus OM1N1Ss Op
135 CU. mortuus-erit 136 1872191a 138 kap
Op; kapernaum 139 et ut-Prımum 140 ille 141 1ın-domum

142 ınterrogaVvıt 4B 143 disputabatıs V1a 111V1CCI1I (om 11.V1Ccem

Op) 144 loquebantur V1a 1495 nobıis I1L1LAa10T verb O!
ud1des) erıt 146 et 'Ib 147 Os 1458 volet vobıs (ex vobıs
volet Op) DI1MMUIN SSC 149 erıit sit) 150 ultımus 151 9m
illum 152 in-brachila ex |tulıt extulıt Op) 1D3 hıs
154 INECUINN ille 155 10n 1526 sed
157 158 dixit 111ı 159 eicıebat 160 non nos-intro)-
SCQU1LLUF 161 I9(0) 'I’b 162 operabıtur 163 malum facere Oqul
Op) nobıis 164 191 1695 9(0)81 nobıis est ille 166 qu1a

167 un (om 1°D) (SIC !) 168 propter 1B propter
INECUIMM Op 169 inNnen 170 scandalızat E hıs AD

W: credentibus [ad|versus ın) 1473 174 on:  retur
175 CETViICE C1US I111-4sS1110 asınarı1us) TIrıCIC1arıus -Japıs|(fut DAaSS.)

mola 176 ille



Das Adysh- T’etraevangelıum 11

1n-mare. 4% Et Si177 decıipiet tel78 Lua, abscide illam1”?® melıus est tibi
unıus-manus18%9 CUu: una manu) 1n-viıtam intrare18s1 quUamı (adhuc 11011>182
in-duarum1!83 INanuum [ex]sistentia uas Man us habere)!®** irelßö
In-ıgnem iıllum inexstinguentem (ad/ yerb.)*??; 45 SIISG DCS TUUS de-
C1IpIet LG abscıide Uum *; melıus (verb. bonius: üket es)*3 est tibı 1N-
vitam intrare claudum *®® q Ua uC non)*9* in-duorum1?2? pedum
[ex]sistentia 1re192 in-gehennam ; 4A7 Sll93 oculus LUUS decipiet te194
evelle1?5 ıllum melıus est1 96 unius-oculı Cu uUunNO OCulo) intrare nom.)}?”
in-regnationem regnum) Deli qUamı (adhuc nOon S in-duorum oculorum
[ex]sistentia UuUOos oculos habere)*?® 1re 200 in-gehennam ; 48 ubi201
vermis flle202 eorum “ ®® ON NSUumMMAaTUr morıtur)*9* 12n1s eorum *93
1n exstingultur ; quia omnıs 295 igne salıetur. Bonum est Sa1206 *
S1<-1g1tur > ql indecens-fNet insulsum fuer1t)*9”, quid208 1U 1n S-
lietur?208 » habetis Vos209 sal; et210 in-pace facıte211 invicem 212

10,1 Et surrexit iıllınc* eniıt in-Aines udaeae (hurlastanı) Iordanem,
ıiıbat-cum? illo? populus multus®, ut* fuıt consueverat)®

docebat ıllos; et® ad ıllum) Pharısae1® et‘ interrogabant
ıllum, 618 fas est marıto? uxorem *® relinquere**, quia*® tentabant illum
e respondiıt et14 dixıt iıllıs quı mandavıt vobıs Moyses m'

el-dixerunt?!®: Moyses (mose) praecepit lıbrum repudiarıum*”
descr1ib1 (descrıbere)*® 1mıiıttı dımittere). Respondit Lesus dixıt
iıllıs propter cordis-durıitiam vestram descripsit mandatum!? hoc19 * aD
1N1tT10 creat10n1s ut-masculum ut-femellam?® confecıt illos Deus*i

177 S1<-1g1tur } 178 SCanı!  zabı I’b; te-scandalızabıt Op 179

Sine-manu 181 ıntrare in-vitam 18% 9mabs) Op
uUuC 110  - 844 153 in-ambarum 844 184 nositione 844 A  185 ın
trare in-gehennam (gehen1a in-1ignem iıllum inexstinguibilem Op 844 ; 1N-
Lrar' in-gehennam 1Z2N1S in-1ıllam inexstinguibilem (s1c!) 186 S1<(-1g1tur »

844 1587 scandall[ız]abıt (brokolebaj) 844; scandalızabı (dabrokoleba]))
158 + abice CX abs) Op 844 189 melıus 844 190 Clau-

dum intrare 1n-vitam 844 om UC NO 192 duobus pedi1-
bus intrare 193 sı(-1gltur) 194 te-decı1ipiet 844 195

844 196 tiıbı 844 197 oculo intrare erm 844 198

uCcC 110  3 844 199 duobus oculjis 844; duorum oculorum CU) duobus
OC Op 200 in (tro »)1Cc1 844 201 191 844 202 ille 844
203 OTU: 204 erminatur 844 205 206 illud p
207 indecens erıt 844 2U qu1d osalıet 844 ; per-quid quo) salıetur
20 vosmet1ps1 1b; CU: vobismetips1s Op 210 et Op “11 cum-pace
estTOotfe SR invicem

lesus C congregabatur ad-eum TUrSuml (rursum ad-eum Op)
multus Op S1cCut CcConsuet1 fuerunt D: consuetudo funt

Op Ö  Ö Pharisae1 ACCESSErUN! (om aCCESsSeErunNt Op) et Op
S1(-1g1tur > 9 hominı 10 SUamıl x dimıittere 12

13 Ipse respondit et quomodo
16 dixerunt Op , dimi1iss1ionis 1Di selunct10N1s Op 15 tradı Moyses
(mose) mandatum hoc VE) (mandatum illud IT’b) ut-virum et ut-
mulierem ‘1 9m Deus



olıtor

dixıt propter hoc relınquet Uunusquisque (kacadkacadman)** patrem SUUI

mMatrem suam“*® adhaerebıit** UxOor1 SUaC , SInt (591)7? duo?® una CaIoO ,
abhıinc?” 1am-non sunt?®s duo sed CaIo, nunc*“? quod?® Deus copulavıt,
OMO semoveat®®©, Et 0OMO deinde iterum)$* propter hoc??
discıpulı ®® e1us interrogabant ıllum®? H et34 dixıt illıs Sl35 reliquerıt

imiserıt mulijer®” marıtum SUUN), UXOTr fiet alıı (dat.), moechabı-
für®“ et38 S1 VILr reliquerıit dimiseriIit) uUuXoremn SUaIll facıet
alıam, moechabıitur®®?. KEt offerebant *® iıllı dat:)" PUCIOS (coll.) u.-
forte4: INan u collocaret imponeret)*?; (discıpulı |com |mına-
bantur afferentibus S cum 44 1dıt lesus, commınatus-est*>® els-
dixıt Sinıte PUCTOS (coll.) 1StOos veniıre erm ad-me, detineatis 1StOS,
qula quorum] ist1us-modi talıum) est regnat1io regnum) De116.
15 Profecto*” loquor vobıs*” quı 1l excıplet regnatiıonem regnum)
De1l S1CuUt PUuCcCT, 18(0)81 ver intrabıt in-ıllam; mulsıt (: amplexus est

collocavıt imposult)**® Man u illos>9 benedixıit5* os Et
ut52 prodibat.( — exibat)®® ille54 ad-viam®® [ac]currebat®® alıquıs quı1dam)
unus ®® genuflexit®°”, precabatur iıllum interrogabat®®: magıster (praed.)®?,
bon1-operator benefaciens) quıid operabor acıam)®?®, vitam
gqetfernam hereditabo ” 18 lesus dixıt illı CUur loquerı1s C1S
bon1-operatorem benefacientem)®® ? CI1NO est bon1-operator ene-
facıens)®* N1S1) UNICUS Deus; mandata ost1 moececherı1s®®,

hominem-neces, furtum-facl1as ® *, mendacıum tester1s alsum
testimonı1um Cas), (verb fac)®® In TUuUum Matrem

Ille respondit et66 illı 67° magister (praed.)®®, hoc®?®
1808081(> a-me-factum-est PeC1)”* a) 1uventute mea 21 lesus”?*?
respexıit INTU1tus est) iıllum diligere-coepit. Et 111173° 1U

22 homo 23 et irem SU anl + ılle 25 erunt
sint) 158 erit p 26 am bo (+ ıllı I’b) 27 qula quon1am

Op 28 —+ ıllı Op “9 quoOs (om NUnNC) 30 sejungat 31 de_
inde in-domo $% nropter idem (istud + Ü 'I’b) verbum 33 ınter-
rogabant discıpulı 1US (sul Op) lesus 3 D s1(-1gitur }

36 dimiseriıit 377 marıtus SUaIll et alıam sibi-coniunget
(sibi-coniunget alıam Op) ille (hic Op) moechatus-est 38 et S1 muliıer
ex1bit abeat) marıto et se-coniunget alıı 1la QUOQUC moechabitur moececha-
s-est Op) 59 9m et Op e1-offerebant offerebant iıllı p
al ut 42 illos —+ ıllıs Op discıpulı Ulıs LLULT Ads,
nıcht Ad*; detinebant illos quı 121 ) offerebant illos (om s Op)

ut-prımum 191 Op) 45 —+ ıllıs 46 caelorum 47 amen
loquor vobıiıs qula I’b) mulcebat 49 deponebat
50 OS IL1allus D illos Op 5l benedicebat 2 ut-
prımum prodivit ex11t) lesus 55 D viam Op)

56 GB dives alıquıs quidam) accurrebat ad-eum 57 et (om
I’b) exI1it illo ei-loquebatur 59 magister VOC
benigne quod ODUS operabor aclam) benıignum 61 benignus

62 solus moecheris moecher1s et
honora 66 respondit et 67 ei-dixıit 6 8 magıster

6 9 istud 70 fec1 a0: 71l quı1d uC deest mi1h1 (+ facere Op)
42 esus 73 S1 (=-1g1tur) VI1S perfectus CSSC (term 1b, NONMNL. Op)



IBEN Adysh-Tetraevangelium
adhuc deest tib1i74* apl]age vade)*®, quod{[cum]que tibı- /sıtum- >est

habes)”® divende trade pauperibus, recipies ”® tu‘‘ valorem the-
saurum) caelıs tolle crucem ‘® venı1 (introrsum }sequere {lle

attristatus-est”?® verbum hoc”? abıuıt tristiter®®, quia füunt8*
ille fructuosus possidens) PCETQqUAMM valde)®!; 22 respex1it ®“ lesus

1XI1T disciıpulis su1s®®  °  ° quomodo quam)®* arduum
est pret10s1s locupletibus) intrare erm in-regnationem regnum)
Deij851! et86 discıpulı ıllı e1us exanımatiı fuerunt exhorruerant)
verbum iıllud e1ius®®. lesus deinde iterum)®” respondit et
iıllıs lıber1®8, quanto quam) arduum dıfficıle) est valorem gen.)
sperantıbus ad] valorı confidentibus) in-regnationem regnum)
De1l intrare (nom.)®?. 25 acılıus est mod1ı mensurae)?° funem gen )91
exire nom.)®? (verb funıs ex1tus) in-foramıne ACUS transıre PCI foramen
acus)®? QqUamı adhuc non?® divyıtem in-regnationem regnum) De!1l intrare
(term.)?®. 26 Et95 illı magıs ®® demirabantur?® loquebantur invicem:
qu1s NU: quisnam) poterit*” vivere salvarı) ? Cum?® respexit??
lesus dixit19®9 11113100 ab)101 hominıbus NOn ve poss1ibile***
est1 0 2’ a Deo non 193 1StO |-modo| SI1C) 95 sed omne105
possibile est Deo196, Coepit ad-eum 197 loquı1 Petrus (petre) 7:
GGEr 105 reliqguimus omne10® (intro >secut1-sumus 29 Respondit
11h109 lesus ei-dixit1!!9: profecto*** loquor vobıs CINO est quı1 rel1iquıit***
domum1?® vel fratres qut114 OTOTITCS5 aut1ı14 patrem*? auUt matrem 115 aut!!4
lıberos fil10s) aut!14 agrum ** propter Velll 7 Sl>117 propter evVva

119gelıum hoc; quomodo-forte 1011 quin)**® recıpiet accıplat)
centuplum (verb. sortes): Nunc120 in-tempore hoc121 domos

)125(COL)E R fratres SOTOTCS et128 matrem 124 1beros eTt (coll.

uNUuIIl HG deest ti1b1ı Op abı et quantum es 76 habebis
‘‘ o9m 78 9m contristatus-est propter

hOocC verbum TiSt1S 8& 1 habebat ille (om 1lle Op) possessionem
ingentem er perquam) 8 2 circumspexit 83 amen (amen
loquor vobıs 1329 quomodo quoniam 1329 aCBIC intra-
verun:' (intrabunt Op) in-regnationem Dei qu1 habebunt habent valorem

thesaurum) 1329 86 discıpulı demirabantur D verbum HOC
Tb) 1329 8 7 TUTSUI1 1329 8 8 spectatısne 1329 8 9 11s qu1

Ssperant valores (valores sperant UOp intrare (term.) in-regnationem De1
1329 90 machıinae 1329 91 funem nNOom 1329 92 in-foramine
ACUS eX1ITre (term.) 1329 983 9m uUuC 110  - 1329 Q 4 intrare term.
in-regnationem Del 1329 95 1illı QU! ampliore-modo amplıus : D) 1329
96 admirabantur Y 7 Cul L1U) est qu1s potest) 1329
CU: 1329 YY OS Op 1329 100 e1s-dixit UOp 1329 101 DCI homines
imposs1ibıle 1329 102 hoc 103 sed (quia Op) NO  - a) Deo (+ qUO-
qUuUC I’b) 1329 104 1Sto |-modo| 1329 1095 —— Ü 1329
106 DPCI Deum 1329 €  us (petre) loqu1 ad-eum et ei-dixit

141 3801501108 OIMNE VE) relıqguımus 109 Ilı 110 dixit iıllıs
112 re]linquet 113 domum 114 vel 115 matrem

vel patrem vel 116 AagiO>S Op 117 et 1158 s1</-1g1tur } 1O  -}
119 accıplet 120 9m LUILC 1,& 1lo 122 domum

123 et 1: S et patrem Op 125 ‚ZT0 DE UOp; Z



olıtor

Na-cC persectatione persecutione)*** in-saeculo 1lo venijente VeINr-

turo) vitam aetern: 231 quia mult11?” erunt ante[rior jes**® poste[rior Jes
NOV1ISSIMN1) poste[ri10r ]es ante[rior ]es**8, Et fuerunt illı in-via}29;

ascendebant*®% ad-Ierusalem praeivit*®+ illıs Iesus*$*, demiratı fu-
erunt*®“, 11h133 (intro ysecuti-sunt*** iıllum et timebant*!?5 abduxıt*36 de-
inde!®” duodecım illos coepiıt ad-eos loqgu1 (denm; ) 8 qu1d 191 ) quod)
occurrendum (verb. fult) deinde ad-eum ei)189; quon1am**°
en1 41 ascenditis142 ad-Ierusalem 1US OM1n1s tradendus est14®3 CI-

dotum-principibus Scribis, (per )1ludicabunt damnabunt) ıllum
morte tradent illum gentibus, [ıl]ludent*** illı a torquebunt
iıllum Conspuent ıllum occıdent ıllum, in-tertia dıie Surget. Kt
aCCEeSsSerunNt iıllı ad iıllum) acobus (1akob) ohannes 1ovane) filır
Zebedae1 (zebedes1) eli-dixerunt?**>: magıster, volumus ut146 quod-
[cum]que**”" petierımus te, fac1as nobis; lie148 dixit iıllıs qu1d
vultıs me14% fier115°9 vobıs IUlı dixerunt illı (dat.)»93; commoda
nobıs (et consedeamus sedeamus) [a-] dextris tu1s Sg.) [a-|
sinıstr1s*>® in-gloria*®* tua*5>. Respondit*®® lesus et1 57 illıs NOn

sc1t1s 158 quid petit1s petatis); potestis*®* poculum*®® bıbere erm
quod imbibendum est-9% aut}:6 lumen [ac]cıpere, in-quod CS
ad-luminı1ıs [ac]ceptionem ambulo baptısmo ad qUCH ad baptizandum

[baptizarı])*%* ? 11h162 e1-dixerunt*?®®: possumus***, Dixit165 illıs
lesus?®5: poculum 1 ud166, quod”” miıhı imbibendum S imbibetis,

lumen ®® [ac]cıpere, in-quod CSO ad-luminis [ac]ceptionem ambulo,
lumen [ac]ceperıtis baptısmo ad qUCIH baptızarı COy, baptizabimin1)*®®;

consedere a-dextera 1NCAa q=-SInN1istra}®® NOn INECUIN est170 tradere,
sed propter quos*** praeparatum est 41 Kt ut172 audıerunt decem 11hl73
COCPDETUNL corde-furare indignarı 174 propter*”® Iacobum propter
126 DOST persectationem 127 mul; QU)' 128 primı postrem1 et DOSL-
rem1 primı 129 viam et 130 exoriebantur ascendebant Op
131 lesus praecessit illos 132 demirabantur discipulı 133 iıllı

134 sequebantur 1n sequebantur Op 135 interrogare CU: (term.,
CeU) Op) 136 abduzxıt lesus |secum-]abduzxıit Op 137 rursum

138 nuntiare e1s 4-DS e1ls nuntiare Op 139 alterum quod Occurrendum
ad-eum 140 qula 141 BUE 142 ascendimus

143 tradetur 144 illudet (illuserunt ?) Op 145 dixerunt 146 qUO-
nıam 147 quod 148 1pnse om 150 et facıam

151 152 ei-dixerunt 153 consedeamus UNUusSs a-dextera
NUSs Q-S1NIStra tua 154 in-die illo gloriae 155 tua

157 158 nost1s 159 notentia-vobis-156 respondit
est-ne potestisne) 160 poculum quod imbibendum est ıimbiıibere Op 5
poculum imbıbere quod CZO am 161 lumen [ac]cıpere quod CZO lumen-
[ac|cepero lumen-[ac]ceperitis baptısm(0o) qUO CO baptızabor baptizabımini)

162 + autfem 163 dixerunt Op 164 notentia-nobis-est
POSSUMUS) 160920 respondit illıs esus et dixit illıs 166 Sdilıc MeEeUMmM

167 quod m1ıh1 imbibendum est 168 baptısmum (verb lumini1is-
[ac]ceptionem dat.) quO CRO baptızabor aptizabimını 169 111Ccad
170 est IMNMECUMNN Op a quıibus 172 yt-primum XB ut Op E

Op 174 [com ]minarı 1rascı) 175 Ilacobo Ilohannı 10vane)
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Ilohannem (10vane)- %; luel76 advocavıt dixit 1llıs scıtis17”
quia qu1 cogıtant putant 178 princıpes-esse* “* super*?® gentes”! domina-
buntur (fut I1)* ıllıs182 dıivıtes* potestatem-exercebunt (fut I
illos; 42 inter1?5 VOS 11011 1Sto |-modo] ıta) erit*85, sed qu1 volet
ut-forte186 S1t MAaAgSNUs inter vosg*38; o1t187 vobIıs minıster ; qu1 volet 6X1 88
vobıs ut-forte SIt ante[rı0r ] primus), Sit187 omnıum (omn1ıbus)*®% SCTV US 5

aua Fılıus*?1 Om1n1s quoque*** NOn eniıt ut-forte1?? ministraretur
ab) alıquo*?®, sed ad-ministrandum tradendum semet1ipsum (verb.
suum)1?* ad-redemptionem PTO multis1?5. Kt veniıt ad-Tericho

(1erik‘o), ut196 prodıbat exibat)*?” a-Iericho*?® una-Cum discıpulıs
SU1S populus multus*?8, filıus 'Timae1l (timesı) Bartimaeus (bartime)*??
CaCCUs sedit 1He200 apud?®! viam ut-petens mendicans)?*9!; 4A7 ut202
audıvıt quıa lesus?* 93 Nazoraeus (nazorevelı)*°* SST; coepit clamare loqu1

Davıd (davit 1sı), mıiserere*% > me1! 48 [com ]minabantur“®® illı a
multı, ut-forte?20” conticesceret ; ille 208 MAZSNODCIC valde)?9?
magıs lamabat loquebatur“**: Fılı Davıd (davıt is1) miserere*9>; et211
pedem [ap]prehendit*** ei-dixıt213 advocare nom CUI, ad-
VOCaverunt CaeCUIM ıllum e1-dixerunt“1?: SUTSC, timeas?15 te-
c1t216. Iue2l7 pro<rsus )lec1t**® fimbriam suam“*®, surrexit 1Vv1t219
ad-Iesum (gen )220 51 et221 respondit*** ı1llı lesus el-dixit?22: qu1d VIS
et223 facıam tibi » CAaeCUs ille dixit ill1224: Rabboni (hrabbon1)**®

aspıcıam“*°®; et227 e1-dixit228: [ap]age*** fides Vvivificavıt sal-
fecıt) te; confestim??3® aspex1t *S4 sequebatur iıllum?32,

11,1 KEt quando propinquaverunt ad-TIerusalemL ad-Bethphagen age)
ad-Bethanıam in-montem}3 tantum Olıyarum (verb olei-bacarum), emi1s1t*

176 Tesus 177 scitisne 178 cogitant (praes. consuet.) Op ut-
princıpes (term.) 180 gentium 181 dominantur (praes CONS.)
182 illos 183 permagnı OTrTUumMm 184 potestatem-exercent (praes.
CONS.) 185 11012 1StO |-modo| er1it inter VOS 156 inter VOS MAaAgNUun)
ESSC 187 er1it ille (om ille 1BD) 155 inter VOS primum EesSSC
159 vobıis Op 190 quıa 191 filıus qQUOQUC hominıis 192 quomodo-
forte ut) 193 e a) quodam 194 spirıtum SUUI1L anımam
suam) 195 propter multos multorum Op 196 yt-prımum
197 prodivit 198 lesus et discıpulı 1US a-lericho et populus multus CU)

illıs 199 hartımeos 200 ille 201 ut-petens apud viam Op;
viam ut-petens 202 ut 203 lesus 204 Nazarenus

(nazareveli) 205 commiserere 206 et [com|minabantur 207 ut
208 ille 209 IN 210 et loquebatur

B et 81 /con)stetit 213 praecepit Op; eis-praecepit
214 ei-loquebantur 215 timeas, SUTSC 216 CIt A Sr

218 nrospersit vestem 219 veniıt Op 220 ad-eum om
E1 A respondit lesus et dixit ıllı 20 3 qu1d 204 eil-dixıit
205 Domine magister Op 226 ocull[is] me[1s| accC. Ar lesus

228 dixit 220 am 230 statım 231 aspexerunt
oculı e1us 232 D 1am

in-Ierusalem bet bage apud montem lesus
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UOS discıpulis 1x1t iıllıs> ıte® in-castellum iıllud” quod est ore-ad-os
vestrum® |con ]festim?® ut-prımum intrabitıs ıbı? solum 19 invenilet1is pullum
astrıctum, 1N-quo qu1] 11 hominıibus1: non ** sedit (verb CONSCSSUS est);
[re]solvite ıllum offerte mihi1; 6113 (vobıis->dixerıit quı1d alıquıd vobis,
dicıte vos1: quon1am Domino iste14 nNeCESSE-EST 1St1Us OPUS est)*®;
cito16® mihi-missıtabit iıllum *® h1C huc). Cum*” jerunt*? invenerunt
pullum*® astrıctum apud 1aNuas vVICUM ; [relsolvebant“® ıllum;

et21 quidam 1b1 stantes “* loquebantur iıllıs quid operamın1*®* ? ad-quıid
quare)*® [re|solvıtıs pullum istum ” i1llı eis-dixerunt s1iCcut24 pr

cepit iıllıs Iesus. KEt [re]mıiserunt*® ıllıs ; obtulerunt adduxerunt)
pullum ıllum Iesu (dat.); deposuerunt iıllum?*® vestem eorum“ ‘

consedit sedit) ıllum ®® multı vestem COTULl SUUm)
1am alıı (coll.) caedebant??® arboribus repandebant
viam ; qu1ı igi)30 praecedebant quı [a] poste[ri0re] (intro >-

secut1i-sunt, clamabant loquebantur: gloria®! in-excelso®*?; benedictus est
venıiens nomiıine Domain1i; benedicta est quae*®* venıenda ventura)
est?3 regnatlio regnum)*®* e1us patrıs nOstr1 aVvVlı (davit 181)**; PaX
caelıs?5 glorıa excelsI1s. 11 KEt intravıt?® ad-Ierusalem ; et37 ıntravıt3®
ın-templum ıllud, et cırcumspectabat templum®® ıllud? qu1a vespDer fuit LemMPUuS
zllud| OVQa Ila ® et oxX11E41 ad-Bethanıam CUÜU; duodecım. Et crastıno
ul prodierunt IIı a-Bethanıa, peresurult, et vıdıt ficum a-longe, CU1 (DOosıtum- >
eralt foliıum solum*?, et venıt ad-eam*3 ut-forte** ınvenıret quıd In Ila et
|ut-prımum m»enıt ad-eam| *® NON quid ınvenıt ın ıllat6, al nS1) folıum solum,
quı1a NON furt LEMDUS ficı Et dıxıt Ilı ne-1am-forte qu1S USQUE] ad-aeternı-
alte manducet+” fe fructum; et audıebant hoc dıscıpulı 21US. Et enıt Tesus
ad-LTerusalem et ıntravılt ın-templum ıllud, el coepit exıgere e1iCcere) ementes 4®
ıllos et dıvendentes+®8 ıllınc-de templo, et MENSaAS (coll.) illas nummulariorum
ıllorum*? dıspersıt. Ft sedılıa (coll.)”® ılla® ementium vendentium) columbae

columbarum) evertıt (a0r.) Et NOoON [re]linquebat sınebat) ul exhabe-

eis-dixıt Op abıte istud vobiıs CU:

intrabıitis in-ıillu: 10 solum anmet1-Vorschlag VO:  3 invenilet1is
OMO a nondum Op s1<-1g1tur } alıquıs vobis-dixerit quıd VOS

dicıite 14 iste iste 16 statım mittet iıllum (om iıllum
Op) 17 ı111 abilerunt 18 um Op 19 in[tro]itum

resolverunt ıbı autftem sStantes alıquı D D agıtıs
121 Op |re|liquerunt in-ıllum a 27 OTU

lesus 29 caedebant TbS pl.) caedebant Op
3 0 121 31 Hosanna osana 30 excels1is 33 vent10o ad-
ventus) reg1s (om reg1s Op) avıd (davit gen.) patrıs nostr1
35 1n /super )caelıs 3 D% in /super )caelo Op 36 venit 2 ab hier in Kursiv
dus und MI1t Aaus Op ergänzt; verwischt: 1145 sacerdotale
templum (wıe 16) erkennbar. 38 et intravıt Op OMMNeEe Op 10 9m
illud 41 Hrodiıvıt Op 42 9m solum Op 43 ad-eam Op

s1/-1gitur  )-forte Op 45 ut-prımum venit ad-eam 46 illa
Op 47 manducet usque|] ad-aeternitatem Op dividentes et cCoementes
Op 49 illorum Op cathedras as Op
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rent efferrent)®! Vas a-sacerdotalı templo)>52; docebat Nos>?
eis-1oquebatur®* scr1ptum est quon1am ®® domus mea?® domus adorator1a®7

vocabıtur ©3 omnıbus generationibus®?; VOS fecıstis (verb a-VObls-
factum-est) speluncam®° atronum. 18 KEt audıverunt®® sacerdotum-magistrı
illı Scribae, quaerebant ut-forte®1 perderent illum timebant eum ®®
quia omnıs®3 ille populus®*® demirabatur®* magısterıum e1us. KEt
ut66 invesperascıt (1t )67 prodeunt (Zt )68 foras®?* in-cCıvıtatem®?; ut70
pertransıbant de-matutino mane) , viderunt Cum ıllam exarefactam
unNnNa-CUuIll radıce (radicibus); 21 recordatus-est Petrus (verb recordatum-
est Petro) dixıt 111172 magıster, a O u CUuUS ılla, CUul aledixist1?® exarult 74.

Respondit lesus dixıit 3176 habebıis habeas)”® fidem Det,
profecto”” loquor vobıis?8, quia”® quı QUOQUC quicumque)®° dicet
dicat) mMoOonNtI U1C lelrul term.)®! in (tro MIC1 (term.)®? 1n-mare®3 19(0)81

perdubitabıt dubitaverit) in-corde SUO sed credet (crediderit) quia quod
loquıitur®* quon1am erit illud®* Propter hoc®5 10quor vobıs INDC quod
in oratiıone petet1Ss credite quon1am ®® recipiet1s erit vobıs. KEt quando
/con >stabitis ad-adorandum®”, [re]muittite quod{[cum]|que*®*® apud quem[dam]

adversus alıquem) locatum-er1t ®8 qUOQUC vester quı]|®*® 1N-
(super )caelıs®* remittet?® vobıs offensiones vestras. Et deinde?*
ad-Ierusalem, in?? sacerdotalı templo) ambulabat??, NL
ıllı ad illum)?® sacerdotum-magıistrı** Scribae Sen1lores?5, 28
ei-loquebantur®®: ua potestate hoc operarıis facıs)* %, qui1s tradıdıt?®
tıbı potestatem hanc?? » lesus respondiıt dixıt illıs Si100 vultıs
CRO quoque*®° interrogabo VOS N1Uum verbum*°*; respondete mı1ıh1 NUuN-

tiabo192 vobıs qua1o:s potestate hoc OPCIOT. Baptısmus (verb lumiınıs dat1o0)
Johannıs (10vane) desuper*®* a-Caelo104 f{u1t aut an) hominiıbus ?

51l efferret quoddam quis efferret qu1s Op 52 illinc-de templo Op; a-templo
OS Op quıia 5 D quon1am 56 domus patrıs

mel 57 oratorıa 58 dicetur p 59 PCI geENLES XD} ab)
omnıbus gentibus Op iıllan spel. latr. Gl (om CU) Op) audıverunt hoc

quomodoforte Op 62 populum illum 63 OMNIS ille (om populus)
65OMN1Ss (om ılle) populus Op 64 demiratus (admiratus Op) funt

p 66 utprımum 6 7 VESDCI fuıt ex1ıbat 6 9 CX“
C1ivitatem ’9 utprımum Op ‚ 8 INalle lesu A et

1la Op 76 habes 47 111CIN 78 11b1
{ Y quon1am 59 Q 81 eruere ımM 82 cade-ın 11 -

C1 8 3 admare Op dicat (dixerıit) dicent (dixerint) Op) operabıiıtur
ass fiet) et erit 1Sto |-modo|] S1C) 8 5 men 8 6 quia Op 87 1in
oratıone S1 (-1g1tur } propter quendam memiinerIit1is (memuiner1s) malıznum

malum) 43D2 s1</-1gitur } vobis-(t1b1-) 1iN-MmMmemor1ia-est (-erit quoddam malum
propter alıquem Op qu1 est in caelıs 9 U [re|mittet p Q 1 TUTrSUuInNn

Q 2 et utprımum se-vertebat le templo illo venerunt ad-eum
gen illı 9 5 presbyter1 Op Y 6 loquebantur 1lı
Q 77 operarıs (om 1' 5) hoc commodedit YY istam 100

S1 vultis CZO QUOQUC 101 interrogabo VOS (vos-interrogabo 'T’b) CZO QUOQUC
verbum Uu1L1LUI1 et VOS 102 ego QUOQUC (om qQqUOQUC Op) nuntiabo
103 S1 ua 104 a-{/super )caelo
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nuntjate mıh1! 21 t considerabant cogıtabant) invicem 106 et loque-
bantur 51107 dicemus desuper*°* a-caelo104 fult, dicet nobis198: propter quid

quare) NOn Cre elr S1 (-1gitur } *99 dicemus 31110 hominıbus,
timebant11ı populo populum); quıia omn1s11? ut-propheta habebat
ohannem (10vane), quia Gr propheta füut1ı!12 Kt responderunt**® lesu114

el-dixerunt114: NOn SCIMUS nescimus)*!5; et116 respondıt lesus116
illıs C CSO nuntiabo vobıis117 qua potestate ODCIOI hoc118

105 ıllı autem 106 COTSUMM 107 s1(-1g1itur 108 + €  N
109 s1<-1g1itur 110 S1 V timemus Ba OMINNESs
ohannem 10Vi quia propheta fuıit 113 Op 114 et dixerunt
lesu 1195 110  - NOVIMUS Op 116 lesus (et lesus Op) respondit

illıs Op) W sS1 1158 hoc OPCTITOIC

(Fortsetzung



Symbolum-Mysterium bei Aphraat und Ephräm
VO:  ;

Edmund Beck OSB

In den etzten TEe1 Jahrzehnten sind Zusammenhang MItTt einer be-
kannten theologischen Auseinandersetzung viele größere und kleinere Ab-
handlungen erschıenen, dıe das Wort myster1um (sacramentum) De1
griechischen und lateinischen Kıirchenvätern untersucht haben Als eine
Ergänzung dıesen semasiologischen Arbeiten will der vorliegende Aufsatz
zeigen, wIie die beiden altesten Vertreter der syrisch-christliıchen Liıteratur,
Aphraat und Ephräm, das syrısche Äquivalent für mysteri1um verwenden,
nämlıch razäa, en Aaus dem Persischen 1Ns Aramäische eingedrungenes Wort,
das schon den aramäıschen 'Teılen des Danielbuches erscheint und dort

Kap 4,6 auf den dunklen, geheimnisvollen Sınn des Vo Könıig erzählten
Iraumes geht, Z18%: und 2,27—2,50 azu auch och das Geheimnis
des VO Köniıg verschwıiegenen Iraumes miteinschlieflt. Die Septuagınta
und Theodotion geben dieses raz mi1it myster10n wieder. mgeke über-
setfzen Vetus syrlaca und die PeSitta das myster10n der Synoptiker und der
Paulusbriefe miıt raza. Welche spielt 1U  - dieses raza be1 Aphraat und
Ephräm

Aphraat
Schon be1 einem flüchtigen Überprüfen der Stellen miıt raza be1 Aphraat

und Ephräm fällt auf, daß weder das raza der Paulusbriefe der der
ynoptiker, och 1el weniger das Kultmysteriıum domuinıert, sondern eine
andre Bedeutung, die dem griechischen Wort ZWAATr nıcht fremd 1St, aber
doch hıer für gewöhnlıch durch ein e1gnes Wort ausgedrückt wird, nämlıch
symbolon. aza wird dabe!1 einem Synonym des griechischen :typos,
das VOIN Syrischen als tupsa übernommen wurde.

So spricht Aphraat in der Abhandlung ber das folgendermaßen
Von der Jakobsvision: »Auch UuNsecI Vater Jakob betete 1n ethe und sah dıie
1uüre des Himmels geöffnet und die Leıiter, die 1n die öhe führte Das 1St
das Symbol uUunNnseTecs Erlösers (razeh d-pärögan), das Jakob sah Die 1 ur
des Himmels 1St Christus, entsprechend seinem Wort yIch bın dıe 1Ur des
Lebens «, Und auch dıie Leıter, die Jakob sah, 1st das Symbol UNsSeTICcs

Erlösers (räzeh d-päarögan). Denn durch ihn steigen dıe gerechten Menschen
AUus der Tiefe ZUT öhe Sıie 1St auch das Symbol des Kreuzes (raäzeh da-sli-

Undbeh) uUNsSercs Erlösers, das aufgerichtet wurde WIEe eine Leiter
Jakob errichtete dort eine Steinsäule Gedächtnis und goD Ol auf ihr
aup uch das hat Vater Jakob VOTauUus symbolısch
(b-raza gaddem ‘abdäah): Steine empfangen die Salbung; denn dıe ölker,
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die Glauben Christus gekommen sınd, die werden gesalbt, ent-
sprechend dem, Was vVvon iıhnen Johannes sagte! »AÄus diesen Steinen kann
Gott dem Abraham Söhne erwecken.« Fürwahr Gebet Jakobs wurde

VOTAaUus das ymbo der Berufung der Öölker gezelgt (gaddem ethawwı
raza  > d-qgeryana d- amme) Sıeh NUT, meln Geliebter, WIeE viele Symbole
verborgen egen (kma razın tmirin)  ( _ 1n dem Gesicht, das Jakob sah ! Er sah
die Türe des Hımmels, das 1St Christus; sah die Leıiter, das Symbol des
TEeUzZES (razeh da-sliba); salbte die Steine, T’ypus der Völker (tupsa
damme).«*

Die Stelle bedarf keiner Erklärungen. Nur sSe1 aus dem Schluß hervor-
gehoben, WIE raza und tupsa völlıg gleicher edeutung nebeneinander-
stehen. Im übrıgen 1St beachten, daß die Symbole der Schrift auch für
den Christen verborgen sind und erst gefunden werden mussen als der
tiefere, nıiıcht der Oberfläche lıegende Sınn Von Dıngen, Ereignissen und
Worten des en Testaments. TST dem Suchenden öffnen sıch dıe ugen
für viele geheimnisvolle Zusammenhänge. Ferner, dıie symbolıschen and-
lungen und Worte gehen der verborgnen Wirklichkeit VOTran, s1e siınd
verhüllte Prophezeiungen.

Letzteres kann der Schluß der Abhandlung ber das Gebet näher be-
euchten. Hıer heißt CS nämlıch »() herrliche Symbole, dıe Isa1as 1M VOTAauUs

sah (Ö raze mSabbhe, d-gaddem hzäa)! Denn sprach ihnen: »Kure
Hände sind voll Blut.« Was 1st dieses Blut, das Isa1as voraussah Nur das
Blut Christt, das S1e auf sıch und auf iıhre Söhne geladen haben «6

Eın andres alttestamentliches raza wird breit 1n der Abhandlung ber dıe
Büßer ausgeführt: »Höre, meın Freund, VoNn jenem Symbol (raza), dessen
Biıld dmüteh) GGedeon VOTAaUus gezeigt hat Als das Volk ZU Kampfe
aufgeboten atte kehrten viele VO Heer zurück. Und als dıe zurück-
blıeben, die für den amp erwählt WAaTCH, sprach der Herr Gedeon:
»Führe S1E ZU Wasser hınab und prüfe S1e dort! Wer das Wasser mMI1t der
unge eC ist eifrıg und beherzt (genug), 1n den amp ziehen.
Wer aber auf den Bauch fällt, das Wasser trınken, der ist schlaff
und schwach, den Kampf ziehen. Tol3 1st dieses Symbol T  azd  ö
meın Freund, da Gedeon einen 1ypus (tupsä) der Taufe 1m VOTAaUs zeigte
und ein ymbo| des Wettkampfies®* und ein Bild (dmüuta) der Asketen.«4 Dıie
anschließenden Ausführungen erweıtern die Wortreihe räza-tupsa-dmüta
och durch ein viertes hed ata »Zeichen« 1n 1,

Das wichtigste Symbol des en 1 estamentes 1St auch für Aphraat das
Paschalamm, das 'L hema der Abhandlung. Hıer beginnt ach dem
einleitenden Bericht ber Exodus XD der zweıte Abschnitt mi1t den Worten:
»Sıech NUunN, meın Freund, diese Symbole (Taze) 1n der Anordnung der
Paschafeijer durch den Heılıgen.«* Im Folgenden wıird den Bestim-

Patrologıa Syrlaca I „1—148,
x 1
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MUNSCH VOLl Ex X11 auch och Deut XVI, IMNIMMNCN, nämlıch die
Vorschrift, da{fß ach der Landnahme LUr in Jerusalem Pascha gefeiert
werden dürfe Daran schließt sıch A4AUS Ex XII die Anordnung, daß 1Ur

Beschnittene teillnehmen dürtfen. Der Anfang des nächsten Abschnittes
faßt es ZUSsammmnenNn mi1t den Worten: »Grofßß und STauU:  eIt sınd diese
Symbole T  aze  s meın Freund.«® el denkt Aphraat, WIe die Fortsetzung
ze1igt, VOTLT allem daran, dafß Ure diese Bestimmungen die Paschafeier für
dıe Juden der christlichen Zeıt, für dıe en der Zerstreuung
unmöglıch wird, und dafß auf diese Weıse dıe ahrheit des christlichen
Pascha VOTAaUS verkündet wurde.

Aus dieser Fortsetzung mu{ folgender Satz zitiert werden: »Wenn also,
WIe ich ben sagte, schon) ZUr Zeıt, da Israel 1n seinem and wohnte, ıhm

nıcht erlaubt WAaTrT, überall das Pascha schlachten, sondern 1LLUT VOL

dem einen ar in Jerusalem, WIE kann 65 annn jetzt das Paschasymbol
vollzıehen, da ja die Öölker zerstreut 1St.«” Hıer wird iNal vielleicht
betonen wollen, daß der Ausdruck bad raza polein mysteri10n der
Mysteriensprache angehört und da{fß er »das Paschamysterium« über-
setzen se1 Es wıird auch niemand leugnen, dafß das jJüdische Pascha ein
relig1öser Rıtus WAaT. Irotzdem bleibt auch der Wendung ‘bad raz Peshä
die Bedeutung »Symbol« Vordergrund. Den Bewe1s dafür lıefern
folgende Sätze AUs den anschließenden Kapıteln der Abhandlung. So
Sagt Aphraat egınn des Kapitels: »Du ast NUuN, meın Freund, VOIll

diesem Pascha gehört, von dem iıch dır AL habe, dafß sein ymbo (razeh)
dem alten olk gegeben wurde, seine ahrheıit (Srareh) aber vernimmt 111a

Jetzt den Völkern.«? Das alte Paschafest ist also »Symbol des Pascha«
Hınblick auf die Realıisierung 1n Chrıistus, der, WwI1Ie anschließend

heißt, »das wahre Lamm«? 1St Und ein weni1g später erscheint och einmal
das erb bad poleln, diesmal aber mM1t ata Zeichen als Obyjekt: »Ks q{3
nämlıch Erlöser das Pascha miıt selinen Jüngern 1n der einzuhaltenden
( Nacht des vierzehnten, und vollzog al das Zeichen des Pascha
(ateh d-peshäa) ahrheıit {Üür seine ünger Nachdem Judas von ıhnen
WC:  Cxh Wal, nahm Brot, segnete und gab 65 seinen üngern und
sprach ihnen: Das ı meın eib Nehmet, davon, ihr alle 1410

Raz peshä, Paschasymbol 1STt also das aschalamm des alten Paschafestes
und die Paschawahrheıt, das wirkliche Pascha 1St Chrıistus, der 1m
eucharıistischen Brot sich ZUT Speise gab und <xibt Raza steht dabe1 SINZU-
arısch für das zentrale Symbol. Pluralisch bedeutet 6S gleichen AAl
sammenhang dıe vielen Einzelbestimmungen des alttestamentlichen Paschas,
die alle irgendeine Verwirklichung durch Christus rfahren haben. So
heißt 6cS e den Anordnungen: »So sollt Ci}; mi1t gegurteten
Hüften, mit Schuhen den Füßen und den Stab der Hand.« » Diese
Symbole (Taze) sSind sehr bedeutend: WL VO wahren Lamme, Chrıstus,

6 1: 1, 516,9
K 509,10 —15 10 1 516,19 —26
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1Bt, gurtet seine Hüften mMit dem Glauben und legt seine Füß die
Bereitschaft des Evangelıums und nımmMt 1in seine Hand das Schwert des
Geistes, welches 1st das Wort Gottes.«11

Das Paschasymbol den christlichen Sakramenten. och VOT der
Untersuchung des raza diesem Zusammenhang soll och UuUrz das
raza Geheimnis behandelt werden. Hıerher gehö ein Zıtat AaUus Paulus,
Namlıc. Cor XL, Z die bekannten Worte AaUs$s dem Hohenlied der
Liebe S1 1n prophetia scCcırem mysterl1a omnı1a (raze kulhön WIe
Pes.), zitiert 1, 81,10 Den Primat der 1e rechtfertigend erklärt
Aphraat dazu, da{f3 die Prophetie in der Liebe Bestand habe und dıie
Geheimnisse (Traze) nur durch dıe Liebe geoffenbart würden1?. Diese
CNSC Verbindung Voxn Geheimmnnis und Prophetie legt die Vermutung nahe,
dafß Aphraat auch hier äahnlıch WIE ben be1 der telle AUS Isa1as prophe-
tische Symbole gedacht hat

Die raze des Danıiel erscheinen zweımal, 1L3 12 und 5  >
Tl Male wıird betont, daß DUr durch das Gebet die Traumgeheimnisse
dem anıel geoffenbart wurden. Dieser Gebetserhörung werden der
Fortsetzung Von IL, 20,2 älle gegenübergestellt, denen das et Voxn

Gerechten erfolglos blieb Solche Beispiele veranlassen den Ausruf
»O STa  eC{r8 Geheimnisse (Ö raze tmih6), Gerechte werden nıcht
erhört !«13 Das zuletzt angeführte Beispiel des Moses, dessen Gebets-
wunsch, das gelobte Lan: betreten dürfen se1nNes Vergehens nıicht
erfüllt wurde, g1bt Aphraat die Möglichkeit einer rklärung dieses Geheim-
NISSES * dıe Nichterhörung 1st eiIne Vorwegnahme der Sündenstrafe VOT dem
Jag der (ewigen) Vergeltung.

Die STa  enswerten Geheimnisse, von denen hier die Rede ıst, Sind also
Geheimnisse der göttlichen Vorsehung der C:  ng menschlicher
Eıinzelschicksale, ihre geheimen ane und Absıchten uch der Mensch
hat erartıge geheime Gedanken. Von ihnen spricht miıit dem gleichen Wort
raza Aphraat 1, 276,5, einer angen Reihe VoNn Ermahnungen dıe
Asketen (Ihidäaye), die Unruhe. Von siıch fern en, eine Scherzworte
sprechen, ZUT rechten Zeıt reden und schweıgen sollen. »Und nur dem, der
Gott fürchtet, soll sSeiNn Geheimnis (razeh) offenbaren, VOTLT einem Bösen
aber siıch hüten.« och zurück dem raza Gottes! Hıer g1ng der Plural
raze tmihe auf die Vielfalt göttlıcher äne, die die einzelnen Menschen
betrefien. Der Sıngular wıird dabe1 wohl auf den unıversalen Heıilsplan
(rottes gehen, der 1n der Menschwerdung des Sohnes g1ipifelt, das Mysterium
des Reiches (Gottes der Evangelıen und das Christusmysteriıum des Paulus
Eine solche Vermutung kann L,5 bestätigen, eine telle, die wiederum
inmiıtten VoNn Ermahnungen sich findet, dıe aber diesmal 1e]1 umfassender
Sind und tiefer gehen Denn hier heißt w Christus 1St die Leıter; steigen WIT
auf ihr Vater ! Er 1St der CHNSC Pfad; folgen WITr 1st
der Priester, bemühen WIT UuNs, seine Hausgenossen werden; 1St der

1, 25,20{f. 13 1,
ı 4, 84,1
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König .9 ehren ıhn 1n seiner Kleinheıt, amıt unlls selner Größe
teilhaftig mache. »Und 1st der Herold und Apostel des Allerhöchsten;
laßt uns seine Worte hören und Söhne selnes Geheimnisses (bnay räzeh)
werden !« Söhne des Geheimnisses Ssind die Eingeweihten, dıe vertrauten
Mıiıtwisser. Das Geheimnis wıird eindeutig durch eine verwandte be1
phräm bestimmt, der WIe be1 Aphraat Christus als Apostel erscheınt,
nämlıch de Parad 6:22 myster1um (Tazd) quod revelavıt Apostolus 1n
parabolıs ! Dieses raza also zweıftellos AdUus Mark 4,11 (u Par.)
vobıs atum est mysterium** regn1 Deı, iıllıs parabolıs.

Nun dem razäa, das Aphraat 1ın der Verbindung miıt den Sakramenten
der Taufe, der FEucharistie und des Myron gebraucht. Die grundlegende

für die Taufe findet sıch dabe!1 der Abhandlung de Paschate, AUus

der schon ben Beispiele für das raza Symbol angeführt wurden. Unter
den typisch gedeuteten Bestimmungen ber das Zubereiten und Essen des
Paschalammes VOIN Exodus A wird hier auch Vers zıtıert, der VOI -

schreıbt, daß eın mi1t eld erkaufter ave erst ach der Beschneidung VOILl

Pascha soll. Das wird folgendermaßen gedeutet: »Der gekaufte klave
1sSt der sündige Mensch, der Buße TUut und durch das lut Christı erkauft
wird. Und WC) se1in Herz Von den bösen Werken beschnitten hat, dann
kommt ZUT Taufe, der Erfüllung der wahren Beschneidung, und
vereinigt siıch mit dem Volk Gottes und nımmt 'Teıl e1b und Blut
1sSt1 Und WC hieß 6S eilig ! wird das der Kırche Gottes
getan; denn 11a 1Bßt das Lamm eılıg, 1n Zıittern und agen, stehend, weiıl
INall siıch eeılt, das Leben Von der abe des Geıistes, die INnanl

empfangen hat Israel 1st inmitten des Meeres jener Paschanacht,
Tag deregetauft worden. Und Erlöser wusch die Füße seiner
ünger in der Paschanacht, ein Symbol der aufe (raza d-ma möditäa). Und
amıt du weißt, meın Freund nıcht VOT jener Nacht, (erst) dann gab

Erlöser dıe wahre Taufe Denn solange miıt seinen Jüngern umher-
ZU$S» tauften s1e mi1t der aufe des Gesetzes, mı1ıt der die Priester tauften,
eine Taufe entsprechend dem, WAas Johannes sagte: Bekehret euch Von
Sünden! Und 1n jener Nacht zeigte ihnen das Symbol der 'Taufe (raz
ma möditäa) des Leidens se1ines Sterbens, entsprechend dem, WAas der
Apostel g hat se1d begraben worden MmMIt der Taufe
ode und se1d auferstanden mi1t ıhm der Kraft ottes.«15

Die auie wird hıer zunächst ydıe Erfüllung der wahren Beschneidung«
(Sumläaya da-gzürtäa da-Srärä) geNANNLT, eine pleonastische Vermengung Von

Sumläya da-gzürta Erfüllung des or  es, des Symbols der Taufe, mi1t
gzürta da-Srara wahre Beschneidung, Was wiederum ZU Ausdruck
bringt, da{fß die Beschneidung den I ypus und dıe aufe die Verwirklichung
darstellt. Eın Symbol der Taufe 1St aber auch der Durchzug durch das
Rote Meer 1in der Paschanacht. Muiıt vergleicht NnUun Aphraat die Fuflß-

Pes U, vVS en den ar auch bei 13,11 , Luc 8,10, der
griechische TLext den ura. hat

15 K 528,9—529,
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waschung in der Paschanacht des Herrn, die 1Uln selber auch raza d-ma mö-
dit (528,25) genannt wird, en Symbol der aufe se1nes Erlöserleidens und
-sterbens, w1e deutlicher 1m Folgenden he1ißt Christus zeigte amıt
seinen Aposteln »das Symbol der Taufe des Leidens se1inNes Sterbens«.
der Bedeutung »Symbol« kann el aum ein Zweiıfel bestehen.

Man könnte ZWaTr einwenden, dafß 6S heißt dann gab
Erlöser die wahre Taufe«, womıt also das Symbol ZUT Mysterien-

wirklichkeıit werde. ber hıer mufß untersucht werden, welches dıe
SCHAUC edeutung der vorangehenden Wendung 1St ynıcht VOT jener
aC.  ‚5 (erst) dann«, der gSanz wörtlich übersetzt: »DISs jener acht,
(erst) dann«, syrisch: ‘dam. 1l-haw Jelya hayden. Ist hıer die Nacht mit
ausgeschlossen, oder fällt S1e schon den Bereich des »dann«? Im ersten
all waäare der inn: erst ach der Paschanacht und ach der symbolıschen
Taufe der Fußwaschung hat Christus die wahre Taufe gegeben, die 'Taufe
se1INES Erlösertodes. Im zweıten Fall wäre übersetzen: erst der Pascha-
nacht hat Erlöser die wahre Taufe 1n der Fulwaschung gegeben.
egen die zweıte Auffassung kann iNal einen rein sprachlichen Einwand
vorbringen. Es findet sıch nämlıch auf der gleichen Seite 1n 5287 die
nah verwandte endung: ‘dam: da-gzar. ‚.hayden, WaSs 1Ur heißen kann:
erst ach der Beschneidung. Von dem rTamen:' der christlichen aufe
1St ferner Anschlufß die zıitierten Ausführungen dıie ede Hıer wird
die Behauptung, dıe Johannestaufe eine reine Bußfitaufe WAaTrL, wiederholt
und durch Apostelgeschichte 19,3 bewiesen, durch die Erzählung Von

den Johannesjüngern, dıie auf dıe rage, ob S1e getauft selen, antworteten
»Wır Sind mit der auie des Johannes getauft.« »Darauf tauften S1e sS1e Mi1t
der wahren Taufe (ma mödita da-Sräarä), dem Symbol des Leidens uUuNseTrTeSs

Erlösers a d-hasseh d-parögan).«
Hält iINan 1Ul alle Ausdrücke mMit raza ZUSaIMANCH, dann sieht INan, da{f

a mödita da-Sräara für sich alleın die Leidens- und Todestaufe des Herrn
bezeichnet. uch dıe christliıche aufe wird a möditäa da-Sräara geENANNLT,
aber zugleich auch raza d-hasseh d-parögan, S1e 1St ZWAar dem Schatten
des Symbols gegenüber die Wahrheıit, hat aber selber Symbol-
charakter, entsprechend der symbolischen Deutung des Taufaktes durch
Paulus 1)as Symbol SINg Alten Bun: und geht Neuen auf Chrıistus
ber das neutestamentliche folgt und isSt vVoxnl seiner Inkarnatıion
und Vonl seinem Erlösertod, während das vorangehende Symbol (n unNnserehill

Fall wohl auch och die Fußwaschung Abendmahlssaal) ZWAAaTr auch
schon MmMI1t diesem Zentrum der Heilsökonomie verbunden 1St; aber doch 1Ur

schattenhaft VOTauUus darauf hinweist.
Die Stellung, die hıer Aphraat der Fußwaschung zuweiıst, bleibt unsıcher,

VOTLr allem auch, weıl Schluß des Abschnittes, Aaus dem die obigen Zitate
SstammeN, ach der wörtlichen Anführung Von Jo ‚6— 10 und O
folgender Gegensatz der Reihenfolge der Erfüllung der eihe der
alttestamentlichen Vorbilder festgestellt wird: Ägypten SINg das Pascha-
mahl und die aufe Meer olgte, ach Johannes aber ging
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Abendmahlssaal die Fußwaschung und das Herrenmahl folgte!®,
och erscheinen dabe1 nıcht mehr die Terminı, die hıer untersucht werden.

Für raza Verbindung M1t der Taufe sSind 1U mehr Zzwel Stellen VOI' -

handen, und ZWAaTr beide 1n der Abhandlung (über den Glauben), AUus

denen aber wenig ZUT Aufhellung des Begriffes gewinnen 1St, weiıl dem
'Chema entsprechend der Glaube Vordergrund steht So wird K 41,2
Marcus 16,16 zitlert (quı crediderit baptizatus fuerit, salvus er1t; qu1 eTrO0O

19(0)81 crediderit condemnabitur), inmitten Voxn Beispielen aus den Evangelıen
für die Notwendigkeıit und dıe Macht des Glaubens. Dabe!1 lautet die Eın-
führung des /Aitats: »Und als Herr das raza d-ma‘ möditäa seinen
Aposteln xab, hat ihnen gesprochen.« Der Ausdruck scheint hıer
schon eine feste Benennung se1n, WIeE WIT VOII Sakrament der Taufe
sprechen; doch besagt natürlich 1€e$ nıichts für seine Bedeutung, da Ja auch
das bisher festgestellte ä> Symbol eine "Terminus werden konnte
GGanz äahnlich 1St dıe Lage der zweıten Stelle, I; 44,20, nde
der Abhandlung ein kurzes Glaubensbekenntnis angeführt wird MI1t folgen-
den Artikeln Credo in deum, den Herrn des Ails, den Schöpfer Hiımmels und
der rde und der Meere, der den dam ach seinem Bıld schuf, das Gesetz
dem Moses gab, VoNn seinem Geist den Propheten und dann Christus die
Welt sandte, Auferstehung der 1oten und auch raza d-ma ‘ mö6ditäa. »Das
1St der Glaube der Kırche (Gottes«, Offenbar benützt hıer Aphraat das
Taufsymbol seiner Kirche*?. Wenn dabe!1 das raza d-ma‘ mö6ditäa für das
einfache (unum) baptısma steht, kann iINnan daraus wieder schließen, daß
dieses raza bereıts eine feste Benennung geworden iSt. aber aus der
Betonung des Glaubens (an dıe Taufe) geschlossen werden darf, da{fß neben
der edeutung »Symbol« auch die Von »Geheimn1s« miıtwirkt, bleibt sehr
fraglıch, da Ja der Glaube das umfassende 'LThema iSt.

Als Bezeichnung der Eucharistie erscheint raza letzten Abschnitt
der Abhandlung ber die Beschneidung. Dieser Abschnitt egınn mıiıt der
rwähnung der 7zweıten Beschne1idung, die Josue ach dem Durchschreiten
des Jordans vornahm. »Und Jesus, Erlöser, beschnitt die Vöhker, die

glaubten, ein zweıtes Mal mit der Beschneidung des Herzens; s1e
wurden getauft mit der aufe und S1e werden beschnitten mMı1t dem Messer,
welches se1in Wort 1st Josue, So  S des Nun, errichtete Steine ZUIM

Zeichen 1n Israel, und Jesus, Erlöser, 1mMo0on den wahren
Felsen und stellte ihn auf als Zeugen unter den Völkern Josue, Sohn des
Nun, fejerte das Pascha(fest) ale voxn Jericho, verfluchten Land,
und das Volk VO Trot des Landes Und Jesus, Erlöser, feierte
das Pascha(fest) MIt selinen Jüngern Jerusalem, der Stadt, die verflucht
hatte, nıcht eın tein auf dem andern bleiben solle. Und dort gab
das Symbol (raza) Brot des Lebens.«18 Dem Zusammenhang ach atte

hier etzten atz genugt, CN und dort gab das Brot des
L6 1, 532,12— 18
10 ers Schwen, Afrahat er} 62
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Lebens, als Gegensatz und Erfüllung des ypus das Volk af3 verfluchten
and VOoHl Brot des Landes Die Erweıterung das Symbol Brot des
Lebens, zZeIgT erstens wieder, Lazad bereıits C1NC feste Bezeichnun IST,
undC daß Gegensatz der aufe, WIT die vollere Bezeich-
Nung L1AaZzZd d-ma modita fanden, be1 der Eucharistie das absolute 1AdZd

g Dafs auch och dieses TaZzZd Symbol übersetzen 1ST und nıcht
MI1tTt Mysterium(sfeier), beweist wohl ZUTFr Genüge dıe Ausdrucksweise
gab das Symbol (seines Leıibes) Brot des Lebens Der zweıfellos VOI -
handene kultische Rahmen (man braucht 1U auf den Ausdruck facere
Pascha verweisen) andert nıchts dieser Bestimmung des Wortsinnes

uch für das dritte lied der altkirchlichen Sakramentendreiheit von

Taufe, Eucharistıie und yron erscheint WEN1gSTENS einmal der Ausdruck
razd, nämlıch der etzten Abhandlung de ACINO , Hıer heißt I1
VON den Heıilsfolgen der Ankunft 1st1 »Doch als siıch auftat der Friedens-
gruß, floh das Dunkel VO en der Vielen, und da das Licht für den
(menschlichen) Greist erstrahlt und der erleuchtende Ölbaum Früchte
tragt, dem das Zeichen des Symbols des Lebens (rusmä d-raza d-hayye)
Istü; UrC. den dıe Chrıisten (Gesalbten), Priester, Önıge und Propheten
vollende (geweiht) werden, erleuchtet die Fınsternisse, stärkt dıe
Schwachen und führt die Büßer heran durch SC11 verborgnes Symbol
(b-razeh tmira). Der erleuchtende Ölbaum iSt Christus, das Zeichen des
Symbols des Lebens 1ST die Taufsalbung, WIC WIT be1 Ephräm och klarer
sehen werden Das abschließende yverborgene Symbol Christi« scheint
1Ur C1NC Wiıederaufifnahme des vorangehenden »Symbols des Lebens«
SC och SC1 nıcht verschwiegen, dafß hler mehr als bisher Wendungen
der Mysteriensprache sıch finden, nıcht LUr das yvollendet (geweiht) werden«

Zıtat, sondern VOT allem auch och den anschließenden Sätzen,
VONn den auf dem Weg der christliıchen Vollkommenheit Voranschreitenden
he1ßt, dafß S1IC verborgenen au kommen können, die S1IC bereits
egınn iıhrer Bekehrung spurten

Ephräm
Noch mehr als be1 Aphraat steht be1 Ephräm dıe Bedeutung »Symbol

Vordergrund Geheimnisvoll Christus verkündende Symbole findet phräm
nıcht 1Ur der Schrift, sondern ebensogut auch der Natur Den rund
dafür spricht de Vırginıtate“” offen AUus »Wohin 1iMIMMer du schauen
5 SC1H Symbol (razeh) 1ST dort Und 1LINIMNeEr du (in der Schrıft)
lesen Magst, du findest ypen tUpsSaW) Denn durch ıhn wurden alle
Geschöpfe erschaffen und zeichnete Symbole (rsam razaW) auf21

19 IL, 9,15
2 () Ausgabe VO:  ; Rahmanı, charfie
anı aft 1 Übereinstimmung IM1T der Hsd Was aber ohl siıcher 1 al

korrigleren 1ISt denn die Wendung rsam razZaw al (1lane) sich ı Hy de 1de
76 12 154 233)
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seinen Besıiıtz. Da dıe Welt schuf; schaute auf s1e, und S1e wurde mit
seinen Bıldern yuqgnaw) geschmückt. Die Quellen selner Symbole (TaZzaW)

sıch auf; 6S fNossen und sich seine Symbole ihre Glieder.«
Diese Symbole, die der Natur schon be1 der Schöpfung und spater auch den
Schriften geschenkt wurden, werden als an  er beim Er-
scheinen des Herrn dem Herrn zurückgegeben. So Vırg 2107 »Denn da
alle Geschöpfe schauten, gaben alle alle iıhre Pfänder zurück) Und
da die Schriften ıhn sahen, WIe las, gaben die Bücher ihren Sinn.«

Als Beispiel dafür, WIeE Christus be1 der Schöpfung seine Symbole die
Geschöpfe hineinschuf, se1 auf Hy de '1de N verwliesen, heißt
yAls schuf, hat alles 1m Symbol raz des Kreuzes geschaffen.«**
emeınt 1st dıie Erstreckung ach den jer Himmelsrichtungen, das Kreuz
der Wiındrose. Dieses Symbol findet phräm auch Flug des Vogels,
Hy de ıde 82 u. »(Der Vogel der Luft) breıtet seine Flügel AUus

och WeLnNn die Flügel einzieht und das ent-Symbol des TEUZES
faltete Symbol (raza) des TeUzZeES verleugnet, dann wiıird auch die Luft iıhn
verleugnen.«** Symbol (razd) steht 1n solchem Zusammenhang als Synonym

peleta (Gleichnis, Parabel) und dmüt: 1in Viırg.8,2: In den und
1m Erdenrund en siıch) dıie Gleichnisse (pelata) unNseTrTecs Herrn. Und WL

ware imstande, dıe Bilder seiner Symbole (demwäta d-razaw) sammeln !
Denn 1sSt Sanz 1n allem abgebildet.« hnlich wird Contra Haereses
52:5 gefragt » Wer zeichnete die Symbole des Gütigen 1n dıe Geschöpfe ?
S1e (die Markioniten) sind überführt; enn der Schöpfer gab Gleichnisse
’amtel) seinen Bildern (b-demwäteh).«**

Diese er (Jottes der Natur sıind Offenbarungen, ein Sıchtbar-
machen Von übersinnlich unsiıchtbaren Dıngen, wIie Hy de 'de 76,12
heißt »EKr zeichnete seine Symbole (TazaW) den Bäumen e1n, damıt
Unsichtbares durch Siıchtbares erkläre.«25 So sind auch ach Hy de Parad.
9,10 den VO Wiıindhauch genährten Saatfeldern Symbole (raze) einge-
zeichnet, Bılder der unsichtbaren Saaten des Paradıeses, der VCI-

geistigten Auferstandenen.?®
Eın Meer Von derartigen Symbolen hat Ephräm der erle gefunden und
den ymnen de ''de 81—85 geschildert. ymbo (raza) erscheıint auch

hıer Hy 831,1 gleichbedeutend mMi1t tupsa (Typus) und yugnäa Diese
Symbole und ypecn rauncell, Nüstern ohne unge und das Symbol
(der Perle) verkündet laut 1n seinem Schweigen VOIll dem Erlöser (82,1).**

och das wichtigste Symbol der Natur 1St für p  am die Dreiheit VON

Sonne, Strahl Licht) und Wärme oder auch VON Feuer, 11 64 und Wärme,
die ausführlich und und [ ymnus de 1de ZUT Erklärung der
'Irınıtät verwendet wird. Dabe!1 he1ißt 1n 40,10 »Eın Symbol (raza) des
eistes 1St 1n der Wärme und ein } ypus (tupsäa) des eilıgen (Geistes.«28 Man

22 CSCO 154, 69 2 6 CSCO 174, 28
BANOG 154, 70 27 CSCO 154, 251 U, 2749
CSCO 169, 200 CSCO 154, 132

25 CSCO 154, DE
c
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sıiecht wieder, WIeE nıcht 11UT Bereich der chrıft, sondern auch be1i den
Bildern der Natur raza und tupsa wechseln können. uch das peläta
erscheint hıer Hy /3,1 »Siehe die leichnisse onne und Vater, icht
und Sohn, Wärme und eılıger Geist 1429 aza findet sıch INn diesem ymnus

der Strophe, und ZWAaTr dem Ausruf ach der Erwähnung des
folgenden Geheimnisses: »Und während dıie Sonne be1 den Hımmlischen
1St, Sind ihre Wärme und ihr 1C be1 den Irdıschen, ein sichtbares Symbol I«
Die Sichtbarkeit gehört Wesen des Symbols; aber S1Ee erschöpft nıcht
ihr Wesen. Denn ebenso wesentlich 1st das Wunderbare, dafß dieser
Sichtbarkeit ein Unsıchtbares siıchtbar wird.

egen Schlufß dieses ymnus trıtt uta die des raza
(peletä), wiederum deutlich dem Sınn VOLN: erklärende Gleichnisse für
das unaussprechliche Geheimnis der Irinıtät: Sıiehe die Bılder 1n
den Geschöpfen und zweıfle nıcht den TEe1 go  C  en Personen), damıt
du nıcht zugrunde gehest !«3

Der anschließende ymnus 74, der das Bıld der Wärme der Person
und dem Wırken des eılıgen e1istes durchführt, eginnt mı1t einer Anrede

die Sonne, yangefüllt miıt den Symbolen deines Herrn (razay Maäräak)«.
el erscheint 7486 des Ausrufes raza galya Von 7312 ein
entsprechendes tupsä galya y»Durch die Wärme reift alles, WI1Ie durch den
Geist alles sıch heilıgt, ein sichtbarer 1ypus I« Die Strophe bringt eın

Wort, das SYDNODNYIN tupsa und raza stehen kann, nämlıch M-W
Zeichen?.. Denn hıer wırd »Zeichen des Wiınters« >N  a d-setwä), dem ein
paralleles » Iypus der Kälte« folgt, dem jüdischen Volk apposıtionell ZU
ordnet, dafß also die Genitive hıer Subjektsgenitive sind und die Aus-
drücke die Bedeutung haben das, Was der Wınter bezeichnet und Was die
Kälte 1SC. darstellt, 1St das jüdische Volk Aus einer der folgenden
trophen kann INan ferner sehen, WIe hıer die präposıtionalen Ausdrücke
b-räaz und ba-  ut einem bloßen simılıtudınem ygleich W1e« herab-
sinken können. Denn die Strophe lautet: »Ks unterlag Satan WIeE
(ba-dmüut) der Wınter, und das züurnende Volk, SanNzZ verfinstert verdüstert
WwWIEe (b-razah) der Februar.«32

Zu dem raza (tupsä) galya Von Hy 312 das sichtbare Geheimnis
der ONNEe Hımmel und iıhrer Wärme und ıhres Lichtes auf en das
entsprechende unsıchtbare Geheimnis der I rıinıtät erhellte, kann nach-
geiragen werden, dafß mi1t dem gleichen USCTUC Hy de ıde 9, dıe
Visionsbilder des Propheten Zacharıas bezeichnet werden. Denn phräm
Ssagt hıer, der Prophet habe ach dem Sınn der raze glaya gefragt uch
für den Genitivus subjectivus der Wendungen: <  >N  z d-setwa und tupsäa

2Q CSCO 154, 22%
3 U CGCSCO 154, 225 rophe 20)
31 Der Bedeutung ach entspricht CS dem ätd, das WIT be1 Aphraat angetroffen

en Das MIit Ta verwandte nNnısa  A& fehlt be1 Aphraat Umgekehrt 1st das mıit
aza verwandte ata be1 phräm sehr selten.
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<  >N  d-qur soll och ein eispie‘ angeführt werden, und ZWAaTr mıiıt razäa, nam-
lıch Contra Haer. 5211 »Sıiehe seitdem dam starb, 1st das Kraut, das

Es ann(Gott) ıhm gab, erkunder sel1ner Auferstehung
nämlıch nıcht auf hören, siıch fortzupflanzen, IR sein Symbol (razeh) aquf-
erweckt se1in wıird.«33 Se1n Symbol, das, worauf das Kraut seinem
ständıgen Vergehen und Werden hinweıst, auf den Menschen, der auf-
erstehen wIird

Und 1Un den Symbolen der Schrift! Zunächst en Daar außergewöhn-
liıche Fälle und Beispiele, die terminologisch und sachlıch aufschlußreich
sind In de Vırginitate 14,7 hat INnan ein Beispiel, 1n dem Symbol und
Prototyp, Schatten und Wiırklichkeit örtlıch und zeitlich nebeneinander-
stehen. Für am ergab sıch nämlıch der Szene der Versuchung des
Herrn auf der Zinne des Tempels, da{f3ß der Satan, ohne merken,
Jesus auf se1n Symbol hinaufsteigen lıeß, weil die altsyrısche Übersetzung
für Zinne garna d-haykla hat, Was miıt dem Ecksteıin, den dıie Bauleute ver-
warfen (TES garna), identifiziert werden konnte: »Eın er schauen:
das Symbol (razäa) und se1in Urbild (tafnkä), die ahrheit und iıhr Schatten I«

Das Bıld Von Schatten und ahrheit für Symbol und Gegenstand des
Symbols 1st be1 phräm häufig. Dagegen 1st der Ausdruck rbild (tafnkä)
sehr selten. In Lamy I, 607,2 (de aZymıs 15,9) heißt 65 von den Aposteln,

sS1e durch ihre Christuspredigt das Ur)bild der Vorbilder ymbole
Christi malten (tafnik razaw). Damıiıt stimmt dıe dritte und letzte Stelle
übereın, die ich AUus Ephräm für tafnka beibringen kann, Viırg. 28,2,
den raze des Alten Bundes die tafnke des Evangelıums die Seite gestellt
werden. Aus beiden formte Christus, mit den Wundern und
Zeichen AQUus der Natur, se1in Bild

Eın weıiteres e1spie: für die Gleichzeitigkeit und das Nebeneinander Von

Symbol und Wiırklichkeit findet sıch in De Natıvıtate 18,3, Ephräm den
Namen des alsers Augustus (Sebastos) miıt semhäa (splendor) wiederg1ibt

amıt eine Gleichzeitigkeit des Symbols (raza) nämlıch Augustus und
der ahrheit (qu Sta) Chrıistus gewinnt, da 1Un semha (Augustus) neben
denha (orıens, Christus) steht?4 och 1St dieses Nebeneinander eigentlich
1LLUT ein Sichtreffen Und diesem Sınn gilt 6S auch für alle alttestament-
en Symbole, die forttradıiert werden, fortleben, bıs sS1e auf Chrıistus
treften und iıhm ihre Erfüllung finden

och gehen die alttestamentlichen Symbole als geschichtliche Tatsachen
ihrer Verwirkliıchung 1n Christus VOTIAN, aber auch das 1Ur außerlich gesehen.
Innerlich 1sSt Christus der erSte, als Gott und Mensch. So Ephräm 1in (Jarmen
Nısıbenum 9 — 129 »Dır sSe1 obpreıs; denn du 1STt der in deiner
Gottheit und 1n deiner Menschheit Denn WCLN auch VOT ir 1aSs qauf-
stieg, unmöglıch kann dem zuvorkommen, dessentwegen aufgenommen
wurde. Denn 1as Symbol (razeh) hängt ab VON deiner T1S Wiırklich-

3 3 CSCO 169, 201
Den Jlext der Hss hat ILal be1 amy 1, 13,5 (u nıcht MS 432 E)
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keıit Und WeNN auch ach außen die Symbole deiner Wıiırklichkeit anl-

gingen, ist diese doch innerlich früher als s1e.«35
Damıt hängt wohl auch ZUSAMINCHN, daß Symbol und Verwirklichung

gelegentlich vertauscht werden können. So erwähnt ı phräm in
Hy de Natıvıtate 1317 die Irennung Von Isaak und Ismael (Gen ;
M1t eignen rgänzungen: yIsaak 6S schweigend, doch seine Mutter
eiferte.« Und daran anschließend stellt die rage »Bıst du (Christus)
sein Symbol (Symbol des Isaak) oder ist ein Typus ? Gleichst du dem
Isaak der 1st CS der gleicht 7436

Für diese Vertauschbarkeit, für dieses Ineinander VON Symbol und
Symbolısıertem sSEe1 ZUT Erhellung der Symbolıidee Ephräms überhaupt das
folgende wichtige Beispiel angeführt, dem dıe Tätigkeit des Symbols ZUT

Tätigkeıt der Symbolisierten wird. In Lamy 1,> (de azymıs 1,18)
heißt nämlıch Von Judas dem Verräter: »Der eine wurde Zu ymbo
Traz aller Juden). Indem Jesus) küßte, bissen s1e ihn mit dem
Mun: des Diebes.«

Die alttestamentlıchen Symbole gehen als geschichtliche 'Tatsachen dem
Herrn zeitlich OTall. ber auch geschichtlich 1st eın akuum zwischen
ihnen und dem Herrn. Die Symbole elen Ja nıemals der Vergangenheit
anheıiım. Sıe bildeten den Strom der Symbole, der durch dıe Zeıten floß, bıs

1n Christus einmündete. So Ephräm Hy de Vırg 9,7 »Jener trom
der Symbole (Taze) kann nıcht das Meer spalten, das mündete,

einem andern fließen; denn das Meer der ahrheıit nahm iıhn auf.«
Es 1st der unendlıche, allumfassende Busen der Gottheit selber, der den
trom aufnımmt, den ydıie Propheten iıhre preiswürdigen Symbole (Traze)
SOSSCH und die Priester und Könige iıhre STaUnN!  erten Iypen (tupse)
Aufsteigend besiegte Christus durch se1ine Erläuterungen die Symbole und
durch seine Erklärungen dıe Gleichnisse (matl&) Wıe ein Meer nımmt
alle ogen sıch auf.« In Vırg., 10,2—3 he1ißt CSg da{f3 das Blut, durch das
Moses das auserwählte Volk rettete, nıcht se1nN Symbol Wärl. »Denn 1-
IN mi1t Jener) Generation starb (auch) Moses 1in der Wuste och das
Symbol blieb en und pflanzte sıch immer fort, bıs gefesselt
wurde durch das Lamm der Wahrheit.« Ähnlich Sagt Vırg 10;12 allgemeın:
»Die Hırten und Könige standen auf (auserwählten) Volk SIie vergingen,
doch dıe Symbole (Taze) schwanden nıiıcht mi1t iıhnen (sondern blieben),
bıs sS1e UuUNseTCeIN König kamen.« S1ie schwanden nıcht, S1Ee blieben Jebendig,

ihre Stimme venıcht, WIeE aus Vırg 10,18 hervorgeht, 6S

heißt y»EKs erstummten die Symbole (Taze) AUus 1ebe, da sS1e sahen, die
ahrheit gekommen SEe1.«

Vom Einmünden Christus spricht Vırg 21,4 folgendermaßen: »(Das)
Christus(kind) ZOS ach Ägypten hınab, erfüllte ein Symbol,; kehrte zurück
und bog ach Nazareth aD se1INeESs Symbols Und SINg und tat

*5 Zıtiert wıird der SYyLI. lext der Ausgabe VO:  3 C (Leipzig
lat. Übersetzung, 153 (Str. 10)

36 IL, 426 A
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(“bad erfüllte) C1in Symbol Ephraim und Bethanıen, dem se]l
und den Völkern Eın Symbol gab dem andern welıter, C1MN Iypus
empfing iıhn VO andern Im Nısan füllte (Sallem) das Maß aller Symbole,

fünfzehnten Jag Den eben erwähnten Höhepunkt der Erfüllung der
Symbole schildert de aZYMIS (Lamy 593 Sanz konkret
»Es q{3 das wahre Lamm das Paschalamm, 6S eilte das Symbol (herbei) und
trat C111 den e1b der ahrheit Denn alle ypen hatten Allerheiligsten
(des Tempels) gewohnt und auf Allerfüller Es sahen die
Symbole das wahre Lamm S1e den Vorhang, 17 heraus

Nach diesen allgemeinen Ausführungen ber LA Symbol, ypus
wenden WIT uns dem 1AdZd Z das Verbindung mMi1t der altkırchlichen
Sakramentendreiheıit VoNn Taufe, Eucharistie und yron erscheint. Wır
werden sehen, da{fß am SIC der Reihenfolge yron aufe
Eucharistie aufzählt och dıe Untersuchung des Taza dieser Dreiheit
beginnt besten MIt der Eucharistie, weıl hlerzu die eisten Stellen sıch
en

(3anz VO Iypus- und Symbolbegriff beherrscht sind dabe!1 Ephräms
Ausführungen den kleinen Hymnensammlungen de ASYMLS und de
crucıfixıione®” Aus iıhnen SsSC1 zunächst die fundamentale Stelle zıtiert, die
auch dem Autfsatz ber die Eucharistie be1 Ephräm®® den Ausgangspunkt
gebildet hat, de AsSYM »EKr brach das Tot mMIit SsC1INeCN Händen, symbolısch
(b-raz für das pfer SC1HNCS Körpers Er mischte den Kelch SCINHCN

Händen, symbolısch (b-räaz) für das pfer SC1INCS Blutes «39 Schon dem
erwähnten Aufsatz wurde betont, daß hıer der abgeschwächte Sınn des
b-raz gleichwie) nıcht rage ommt Im Aufsatz wurde ferner an
NOMINCH, dafß diesem b-raz dıe Bedeutungen VonNn Symbol und Mysteriıum
siıch gegense1Ug durchdringen Demgegenüber muß hıer hervorgehoben
werden, da{f och eın zwingender rund vorhanden 1ST, Vonl der bloßen
Bedeutung ymbo abzugehen uch nıcht Hınblick auf den anschließen-
den atz »Er opferte, brachte sıch selber dar, der Priester UuUNsSsScrIekI Versöh-
NUuNS« Denn WEeNnN ach diesen Worten schon dem heilıgen I1un des
Abendmahlsaales das Kreuzesopfer gegenWarlıg WAaT, genugt ZUT rklä-
rungs dieser Tatsache auch der Symbolbegrıiff Denn Symbol 1ST der
Symbolisierte gegeNWarTIg und wirksam Das gilt schon VON den Symbolen
des Alten 1 estaments So wird (‚armen Nısıb 15 Z das Blut(opier)
Noes und friedenstiftende Wırkung MI1t 15 lut verglichen, das
1el wirksamer SC1NH muß »Denn siehe NUu Urc SC Symbol haben die
schwachen Opfer, die Noe darbrachte, Kraft SCWONNCN. »Durch SC1IH

Symbol« (b-razeh) dadurch daß Noes Opfer symbolısch auf das Opfer
hrıstı hinwıies, Wr letzteres ıhm bereits wıirksam. hnlich heißt
de aSYMIS 13’ dafß das Lamm Kettung spendete »durch das

37 Lamy 569 713
38 28 (1954) 47
39 amy 577 2f
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Symbol se1ines Herrn«*®, dadurch, dafß 1n seiner Schlachtung der
Opfertod Christı schon wıirksam und gegenwärtig WAr. uch der urpur-
faden der Rahab hatte seine Heilswirksamkeıit 1Ur UrCc. das Symbol, WIeE
de Natıvıtate 1455 sagt »Rahab schaut ach 1stus au!  N Denn WECeNN

der PUrDUNN«Cc Faden durch das Symbol sS1e VOoIl Zorn(gericht) rettete, annn
hat sS1e ymbo die Wirklichkeit verkostet.«41 Im Syrischen steht hiıer
zweımal b-raza. An der zweıiten Stelle findet siıch auch die Varıante: b-razeh:
»durch se1n Symbol«, durch das, Was der rote Faden symbolisch dar-
stellte und schon in sich schloß, daß s verkostet werden konnte, das
Erlöserblut hriıstı

Nach diesen TEe1 Beispielen für dıe Wirksamkeıit und Anwesenheit des
Symbolisierten Symbol zurück ZUT Eucharistie. Die Eucharistie 1st wohl
einerse1lts Erfüllung, ahrheit des Symbols des Paschalammes, bleibt aber
selber auch 1n den Elementen von Brot und Weın Symbol. SO he1ilt 6S in
CGarmen Nısıb ach einer Erwähnung der wunderbaren TOTt-
vermehrung: »Und (Christus) nahm und brach en andres Brot, ein eINZ1IS-
(artıg)es, das Symbol (raza) jenes KöÖörpers, jenes einzigen AUus Marıa.«42
Und Voml eucharistischen Weın Ssagt Ephräm 1n de Natıvıtate 4,94 »Der
Kelch, der alle Weıine (n sich) aufnımmt, während das Symbol (raza) 1n

siıch immer gleich bleibt.«43 Das Symbol 1sSt gleich se1in Symbol,
das, Was der Weıin symbolisch darstellt und damıt sich tragt, das

Blut Christ1
Ephräm sicht VOLT allem 1n diesen eucharistischen Symbolen die

heilsgeschichtliche Entsprechung und Übereinstimmung der endzeitlichen
Periode, der Periode der Kirche, mMi1t den beiden vorangegangScHNCH.
Denn allen dreien 1st dıe ng, das Leben der Menschen, Symbole
gebunden Das ist die ehre phräms ach CONnLtra Hacereses 26,5 Hıer
childert schon 1in 253 die heilsgeschichtliche Entwicklung der Mensch-
eıt VO Paradıies Paradıies als den Pfad der Wahrheit der den Weg
des Lebens, yauf dem alle Symbole (kul razın eilten«.44 In 26,5 heißt 6S

dann SCNAUCT . »Zu Begınn darauf ) die Unbeschnittenen, dıe Symbole
UuUNsSeCeICcS Herrn (razay Müäran) tragend. Denn ohne seine Symbole (razaW)
gelangt keıin Mensch Zumnm en Es eilten die Beschnittenen auf seiner
miıttleren (Strecke), dıe angetan mi1t den ypen des Sohnes (tupsaw
da-brä). Und der den Ersten und Miıttleren das Leben gab (durch Symbole
und Typen), gab en durch se1ın Brot den Letzten.«4° Die ypen des
mittleren eges der Israelıten und Juden beweisen, daß auch das
raze der allgemeınen Sentenz (ohne die Symbole des Herrn gelangt keıin
Mensch ZU Leben) Symbol bedeutet und da{} amıt auch das eucharistische
Brot der Kırche als Symbol gesehen wIird.

Da{fß das eucharistische Brot, trotzdem 6S Erfüllung des alttestament-
liıchen Vorbildes Ist, seinerseIlts Symbol bleibt, geht auch aus de Crucıfix1oNne

4 () Lamy 1, 43 1L, 409
@ 208 CSCO 169, 99

In der lat Übersetzung 146{f. (Str 11) 4 5 CSCO 169, 105
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hervor y»Es befahl das wahre Lamm betreftf des Symbols des VETrgaNS-
liıchen Lammes, niemand solle sitzend essen *® Wer sollte da siıtzend

das Symbol des heıilıgen Leıbes, VOLT dem die Seraphım Zittern und iıhr
Antlı  S verhüllen !! Habet Furcht und eilıg euch Empfangenden!
Gepriesen SCI, der das heilıge Symbol (uns) lehrte !«47

In de crucıfixione IT1TL dabe1 die SeIite des Leibes wiıederum das
Blut, wodurch der Symbohlsıierte der Ausgangsstelle klar der Gekreu-

wird »Auch das Grab den iNnan hineinlegte, WAar NCU, symbolisch
(b-razä) für die Völhker, die getauft, gebadet und gerein1gt und NCUu wurden;
und den Örper und das Blut das Symbol des Ermordeten, des Ön1gs,
nahmen SIC Liebe ihr Inneres auf «48

Brot und Weın der Eucharistie S1INd 1Ul die Symbole des Herrn schlecht-
So Gontra Haereses 6S ZUT Verteidigung des KöÖörpers

Häretiker, die iıhn VOINl Bösen STtammMen ließen, he1lt »Seıin Brot
und SC1IN Blut hat (Christus) dem Örper gegeben Muiıt dem Örper hätte

Symbole (razaW) nıcht vermeng£gt, WeNnNn VOINl Bösen WAaTIc u49 Dafß
diesem /1ıtat Ephräm Brot und Blut nebeneinanderstellen kann, wurde

schon dem erwähnten Aufsatz ber die Eucharistie be1 Ephräm als
Beweıls dafür angeführt WIC unmittelbar diese Symbole dıe irklichkeit

sich schließen
'Irotzdem 1Un auch och der Kırche Symbole die Vermittler des Heıls

sind WIC en Bun: die Iypen, Sind dennoch dıe Symbole den ypen
weIıt überlegen DIe alttestamentlichen ypen NUTr Vorläufer der
kirchlichen Symbole und er zeitliıch begrenzt UrCc die Erfüllung
Christus wurden S1IC aufgehoben DIe kirchlichen Symbole werden Dıs
dem nde der Zeıten bestehen Dann allerdings TrıLt auch fÜr S1C C111

Erhöhung C1n die Besiegelung der hıimmlıschen Glückseligkeit erartıge
Gedankengänge sind die Voraussetzungen Von de asSYMLSs

(19) Jenes Lamm der Symbole (d-räze) 1ST ersetzt worden; enn kam die
Erfüllung und die Symbole ver:  ten

20) Die irklichker des wahren Lammes bricht nıcht ab Was WAare größer
als SIC, wodurch S1C ersetzt würde »

(ZU Welches Lamm könnte abschafifen das Lamm Gottes, das die Symbole
(raze) abgeschafft hat

(22) Ta dıe Erfüllung und eiıdeftfe sich 1 die Symbole (Taze); die ihr der
eilıge Geist gewoben.

23) Das Symbol (razä) Agypten, die Wirklichkei der rche,; die be-
siege. Vergeltung Himmel)reic D0

DIe letzte Strophe unterscheidet klar Te1 Stufen DIe bilden die
Symbole des Alten Bundes, dıe durch Chrıistus ersetzt wurden, der
C ZUT Wirklichkeit wurden Insofern Christus diese Verwirklichung
IST, besıitzt dıie Stufe der C Unvergänglichkeıit och Lragt diese
Verwirklichung och das Kleid VOll Symbolen, WIC 65 der Strophe

Ex 12 11 49 CSCO 169, 171
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heißt In der Auf hebung dieses Kleides wird daher wohl dıe Erhebung
auf dıe drıtte Stufe bestehen, die Ephräm y»besiegelnde Vergeltung« NeNNLT,
womıiıt NUrTr die ewige Glückseligkeit, die V1S10 beatıfica gemeıint se1n kann,
die zugleich auch höchster rad der Anteilnahme göttlichen eben,
höchste Form des eucharistischen Mahles 1st Denn auch be1 am 1st
die Eucharistiefeier der Kırche Bild des himmlıschen Gastmahles, W1Ie AUus

CONtra Haereses 4 7,3 hervorgeht, Ephräm den ber Kana spottenden
Markioniten vorhält, dafß auch S1e dıe Kırche Braut und Christus den
wahren Bräutigam NCHNNCN y yund das Symbol des Weinines des Hochzeits-
festes 1sSt 1n ıhren Kelchen, der Iypus des Gastmahles 1n ihren Festen.«>1

SO blieb also DISs zuletzt 1n dem razäa, das 1n Verbindung mit der Eu-
charıstie erscheıint, der Symbolbegriff dominierend. Das gılt och 1el mehr
e1m Myron, VOT allem auch deshalb, weıl hler Syrischen schon die
Sprache das Myron (meshä) mi1t Christus (mSiha) aufs eNgSTE verbindet
und eine nmenge von ymbolen erschließt. ypen AdUus der Schrift
und Bılder AUs$s der Natur gehen hier bunt durcheinander, WIEe VOT allem dıie
ymnengruppe de oleo el olıva et de symbolıs Dominı Nostrı (d die
ymnen in der Sammlung de Viırginitate) zeigen kann Hıer wIrd 1n
Hy 4, der Olbaum ein Schatz von Symbolen (raze) geNANNT. Er tragt
sichtbar seine Früchte und Blätter, unsiıchtbar Symbole und ypen (raze
W-tups6®). Nach einer kurzen Erwähnung der Krankensalbung UrC die
Apostel 4y führen die trophen den Vergleich zwıischen Ol und
Christus durch Strophe dabe1 den Namen mesha Myron) Symbol
(Taza) und Schatten des Namens 15 (mSiha). Strophe 11 verwertet
das Beispiel der salbenden Sünderin. Strophe deutet symbolisc (b-raza)
den Paradıesesstrom auf das yron der IC Die Schlußstrophe
spricht zusqgnmenfassend och einmal Von den raze des Ölbaums und den
tupse des les Der ymnus vergleicht zunächst Christus Kreuz
mit dem Licht der brennenden Öllampe. Strophe spricht VO s1ieben-
armıgen Leuchter. Nach Strophe 4 wandelt Chrıistus ber das Meer WIE
das Öl auf dem Wasser scchwimmt. Strophe 52 verwerten das Öllicht
der kurzen Wıntertage. Nach Strophe verschlingt 6S dıe Fınsternis, ein
raza Chrıistı, der den 'Tod verschlingt. In den och anschließenden Strophen
wechseln und verbinden sıch er Aaus der Natur (Öl und Schwert) mi1t
Iypen der Schrift (Z die ugen Jungfrauen). hnlich sechsten
ymnus, die 1ypen der Schrift überwiegen: Salbung der öÖnıge
Alten T estament; dıe Z7WEe1 Ölzweige, die Zacharıas sah  ° der aum
ach der Sıntflut ein Ölbaum Ww1Ie Christus der Erstgeborne der Auf-
erstandenen; dıie Ölzweige beim Einzug des Herrn. Die Symbole des les
(razay meshä) nahmen ihre Zuflucht Chrıstus (mSihä) und der Schatz-
meister der Symbole des les gab die Symbole dem Herrn der Symbole
(märe raze (Str 7

Der letzte und wichtigste Hymnus, der siebte, spricht ausführlich VO

yron der Taufsalbung. Die gegenseitige Durchdringung VOll Taufe und
51 CGCSCO 169, 184
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Myron, die dabe1 Tage trıtt, wurde schon 1n einem eigenen Aufsatz
ehandelt®? Hıer mussen die folgenden Symbole angeführt werden. In
Strophe heißt C » Das ÖOl 1st der Freund des Heılıgen elstes und se1In
Diener und WwWIeE ein ünger folgte ihm Mıiıt dem Öl bezeichnete die
Priester und die Gesalbten.« Strophe »Das Öl, die Quelle der Heılungen,
heftet sich den Örper, den Quell der Krankheıten Das Ol tilgt,
Gleichheit miı1t dem Gütigen, die Sünden 1n der aufe.« Strophe »Das
Öl begleıitet den Taucher, der selner Armut das en hassend 1in
das Wasser hinabsteigt, siıch selbst begräbt. Das Öl, eine Natur, die nıcht
untertauchen kann, verbindet sıch mit dem Örper, der untertaucht, und
tauchend bringt aus der 'Tiefe den Schatz° Christus, die Natur,
dıie nıcht sterben (kann), kleidete sich in den sterblichen Örper, tauchte
unter und brachte aus dem Wasser (der Taufe) den Schatz des Lebens
der Stammeltern CMPOT.« Der erm1inus raza erscheint diesen für das
Sakrament der aufe und des Myrons grundlegenden Sätzen nıcht Er
findet sıch LUr in einem biblıschen YpUus, der nebenher verwertet wird
Zuerst Strophe Hıer wıird VON hıas gesagt, dafß CIy, der durch seine
Hımmelfahrt den Tod überwand, durch die beiden Symbole des vermehrten
Mehles und les die Hungersnot besiegte Das hiıer Nur angedeutete Symbol
findet se1ine weıtere Erklärung in Strophe »Das ÖOl hat 1n seiner Liebe
symbolısch wI1Ie Chrıiıstus fremde Schulden bezahlt. Der Schatz, der sıch
unentgeltlich 1n ırdenen rügen für die Schuldner fand, gleicht dem Schatz,
der siıch hinwieder für die Völker irdischen KöÖörper (Christı1) fand Das
Ol wurde ein feiler Sklave, Freie befreien. Christus wurde ein feiler
ave, dıe Sklaven der Sünde befreien. Im Namen und 1n der 1at
hat das ÖOl Christus dargestellt.«

Die Taufsalbung fand sich auch be1 Aphraat, 1n dem etzten der für ıhn
angeführten Beispiele. Dort erschien 1in diesem Zusammenhang ein
Terminus, nämlıch ata Zeichen uch be1 Ephräm taucht hier das S1INN-
entsprechende Wort <Cb  >%  '< auf. SO spricht den ymnen und D
Contra Haereses VON der wahren Religion dem Bıld des eges Christ1i
Die Meılensteine, die die Häretiker Von diesem Weg gestohlen aben, sind
ach Hy 2153 die Namen des Vaters, des Sohnes und des Heılıgen Geistes,
das Zeichen nNısa des les und der Taufe, das Brechen des Brotes und
der Kelch des Heıles 53 Der Ausdruck raza fehlt hier och umgekehrt
phräm 1n den Hymnen de 1ıde mehrmals auch dıe trinıtarıschen Namen

Zusammenhang mıit der Taufe) raze. SO in Hy de '’de 13,5 »An den
Te1 Namen hängt UuUNseIrc Taufe In den re1 raze erstrahlt Glaube
Die Tre1 Namen übergab Herr seinen 7wölfen.«54 Man sıeht, wI1e
hıer raze unmittelbar für die (trinıtarıschen) Namen eintreten kann Wırd
NUun hıer die edeutung Symbol durch die Bedeutung Geheimnis verdrängt ?
Zur Beantwortung dieser rage können och folgende weıtere Stellen AUS

5 2 Le bapteme chez Saıint Ephrem IDYyT (1956) 127£€.
33 CSCO 169, 109
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den 'ymnen de 1de herangezogen werden In Hy 51 he1ißt c VoNn der
aufe Jesu: »Dreifache LazZe haben eine Menschheit getauft: der Vater
SEINCT Stimme, und der Sohn durch (göttliche) T und der eılıge
(Jelst SC1INCIN Überschatten.«29 Die Übersetzung vernachlässigt das de-,
welches VOT a Vater) steht .eht als ydıe as des« auf LAZC zurück,
ann würden dıe TEe1 LTAZC folgendermaßen verteilt das LaAaZzZd des Vaters
lag SC1IHNCTI tiımme und das 1dZd des e1istes Herabschweben der au
Nur e1m Sohn heißt 65 nıiıcht be- sondern beyad »durch« eın 1AaZa läge
ja auch dem Menschen, der getauft wurde DiIie Stimme und VOL allem
dıe herabschwebende Taube sprechen für C1NC konkrete Bedeutung des
razZd, also WCNISCI Geheimnis als wiederum Symbol KEıne drıtte elle, die

diesem Zusammenhang herangezogen werden mufß 1ST Hy de 1de
In der vorangehenden Strophe wird gesagtl, da{f3ß das Feuer sıch der
Wärme ausbreıtet, da{f3ß die Wärme Wasser und Brot durchdringt, sich M1T
iıhnen verbindet Strophe NiımMmmMtT daran anschließend die Wärme als 14Azd

und L(upsa des Heılıgen Geıistes, der sich MmMi1t dem Wasser der aufe VCI-

bindet Z Entsühnung, und MIT dem eucharıstischen Brot ZUuU pfer
»Und obwohl SaNZ äahnlich all diesen ıngen, 1iST (doch auch wlieder)
das Feuer WEeIT entfernt; denn VEIMAS nıcht darzustellen dıie dreiıfachen
TazZCl, dıe nıemals dargestelit wurden Nähme hıer den Schlufßsatz
absolut, dann WT 1AaZd OSses Geheimnis och das unmittelbar Voran-
gehende, dem Feuer — Wärme Licht als Symbole der 1 rınıtät anerkannt
werden, bewelılst, dafß dem ydıe nıemals dargestellt wurden« CTISANZCN
1ST »SO WIC S1IC wirklıch SiNd« Nun Sind aber nıcht 1Ur Feuer— Wärme Licht
EW der reıl göttliıchen Personen; auch die Namen Vater— Sohn GeIilst
SInd och menschliche er Man vergleiche NUT, WIeC Hy de 'de

betont wıird daß die Offenbarung der reli göttlichen Namen nıcht
C1NC Offenbarung ihrer Naturen®® bedeutet DiIe göttlıchen Namen bleiben
er TazZCl, dunkle Symbole iıcht abstrakt »Geheimn1sse« Wıe LdZd

Von der abstrakten Bedeutung »Geheimn1s« wegstrebt der konkreten
edeutung y»verhüllte Erscheinungsform« »Bıld« »Symbol« kann och
durch CIM Stelle AUus anderen Zusammenhang beleuchtet werden,
durch Hy de 1de »An allen OUrten, Herr, sind deine TazZCl, und
doch bleibst du allen Orten verborgen Während eın Tazd der öhe
1ST, (die Höhe) nıcht wahr da{f3ß du ( 1ST Während deın 1AazZd

der Tiefe IST, erfaßt (die Tiıefe) nıicht, WeT SCI ährend dein Lazd
Meere IST, bleibst du dem Meer verborgen ährend eın 14Aazd auf dem
anı IST, we1l3 (das an nıcht, dafß du 6S 1St Gesegnet (seist du),

Unsıichtbarer, Sichtbarer I« Der Schlußausruf bringt klar ZuU Ausdruck
da{f3 hıer das Lazad yverhüllte Erscheinungsform« 1STt Die Verwandtschaft
Bıld wird durch den egınn der anschließenden Strophe bestätigt » Denn
auch deın kleines 1AZd 1ST e1Ne Quelle von TaZCl, und WeCI vermöchte

55 (28SU £) 154 159
56 phräm kannn 1er auch pluralısch reden; vgl Studıa Anselmıana A0f
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erklären die raze, die keın nde finden! Denn WC) jemand dein 1ld
(dmütä) nımmt, wird CS ZUT Quelle, die alle Bılder hervorfließen Lälßßt.«

och NUun Zzurück Hy CONtra Haereses 2153 Als zweıten Meilenstein
Wege Christi ennt dort phräm ach den Te1L trinıtarıschen Namen

»das Zeichen des les und der Taufe« >N  e d-me$häa af da mädä). Dieses
S  a kann SYNONYIN raza und tupsa (typos) stehen. SO wiıird Hy de
1ıde 74,22 VO jüdıschen Volk gesagtT, esS se1 <Co  >N  ' des inters und ypus
der älte, und 1n Hy contra Hacereses 25,10 erscheinen S  a tupsa und
raza ZUSaMIMNCN, indem Ephräm hlıer Voxn Christus, der ber die stürmischen
Fluten des ees wandelt, Ssagt »Er bıldete sar), zeigte raze 1n den Wellen
und entstanden tupse 1in den Fluten Auf den ogen einen

- '‘\/Weg, und zeichnete rsam Zeichen n1SE) für das and 1Ns Meer.«5” Die
Synonymıität schließt das Verbleiben einer Sonderbedeutung nıcht AdUus. In
diesem Zusammenhang 1st wohl das erb rsam beachten, das auch in
Hy de 1de 18,12 mMi1t >N  <Co  'a verbunden auftritt. Hıer Sagt Ephräm, daß, WCI

die unıka anlegt, nıcht ohne raza des TEeUZES Denn breıitet die
Arme AUus WIe ein Kreuz. »Sein Kleıid 1st ein Spiegel (des Kreuzes) und auf

1St gezeichnet rsSım das Zeichen nısa (des Kreuzes).«>8 Nun 1St aber
die Taufsalbung die Besiegelung und dıie Kennzeichnung, dıie nNeutfestament-
lıche Beschneidung, Wäds Ephräm Hy de Viırg, FE ausdrückt » Das
unsiıchtbare Sıegel des elistes wird Urc. das Öl den Körpern aufgedrückt,
indem S1e be1 der aufe gesalbt und Gezeichneten (TSImME) werden.«
Dabe!I1 1St wohl siıcher mehr dıe Bezeichnung der Stirne mıiıt Ol
Kreuzesform) gedacht als die Salbung des SaNzZCH Körpers unmittelbar
VOTLT dem Untertauchen. In diesem Zusammenhang 1sSt VOL allem auch och
Hy de '1de 49,4 heranzuziehen. Hıer Sagt Ephräm Voxnl der rche, da{fß S1e
be1 iıhrer Fahrt auf dem Wasser der Flut »das Zeichen Nnısa ihres Bewahrers
gezeichnet hat (reSsmat), das KTreuz ihres Schifters und das olz ihres
Steuermannes, der kommen und uns fügen sollte die Kırche inmitten der
Wasser; und Namen der Dre1 sollte ihre Bewohner Fetx  ‚5 und der
Geist sollte STATTt der "Taube iıhre Salbung spenden (mSamms3a mSihütah) und
das Symbol ihrer rlösung (raza d-purgänah)«.°* Hıer steht 115a klar
Sınn VoNn Kreuzzeıchen, aber nıcht unmittelbar. Unmittelbar geht auf
das Kreuz der Wındrose, das die Arche ihrer anrt ach Norden, Süden,
Osten und Westen auf der Flut gezeichnet hat, als Symbol des Kreuzes des
kommenden Erlösers. Von der Salbung und "Taufe 1St erst anschließend
die ede Der Name der Dre1i geht auf die Taufformel Salbung und
Symbol der rlösung bezeichnen sachliıch wohl das gleiche WIE >  <Co  ' d-meshäa
w-da- mäada in Hy COnitra Haer. 213 Muiıt anderen Worten: >N  <CU  1r und

mi1t seiner ENSCICH Bedeutungraza können hıer wechseln; NUr scheint 111Sa
»Zeichen« mehr mit dem yron verknüpfit sein.

(SCO 169, 102
CGCSCO 154, A
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238 Beck

Raza ist der umfassendere Ausdruck auch Hy de 1de 1302 Der Z
sammenhang ist folgender. Ephräm spricht 1in 13:1 davon, dafß seinen
Glauben rein Von dem Irrtum der Arıianer bewahrt hat, die den Vater
bekennen, den Sohn aber verleugnen. Daran anschließend Ssagt 1n
Strophe bildhaft, habe seinen Glauben dem Vater dargebracht, und
dieser habe seine Vaterschaft eingezeichnet Er habe den Glauben
dem So  E dargebracht und dieser habe damıt aufs ENSSTE sein Gezeugtsein
verknüpft. »Und auch der Heılıge Geist hat iıhn geheiligt und 1n das
allheiligende Symbol gebildet (säarat bah raza mgaddes kul).«®° Die SANZC
Strophe spricht offenbar Voxnl der Taufe, Von dem Bekenntnis der Tre1
göttlıchen Personen und dem anschließenden allheiliıgenden Symbol, das
hıer allgemein dem eilıgen Geist zugewlesen wird, also dıe Taufsalbung,
dıie Hy de 7'de 49,4 besonderer Weise dem 0 zugeschrıeben
wurde, miteinschließt.

Diese Verwandschaft Vvon 11Sa und raza beweilst 1080881 auch für dıe Sakra-
des yron und der Taufe, da{ß 1mM erm1inus raza die Symbolidee

vorherrscht und nıcht die Bedeutung VOoNn Kultgeheimnis. Die Beispiele,
in denen raza be1 Ephräm klar dıe Bedeutung Geheimnıis hat, en mMi1t
den Sakramenten nıchts TU:  5 Raza bedeutet hıer Anschluß den
biblischen Gebrauch des Wortes einen geheimen Plan, eine geheime Ab-
siıcht Giottes oder des Menschen der auch des Satans. So sa der
Böse Carm. Nıs 35, 11, daß schon das Jesuskınd gefürchtet habe
Er habe deswegen Herodes ZUT Ermordung der Kınder angestachelt, amıt
6S miıt ıhnen getötet würde. Daß CS entg1ing, habe seine Furcht geste1igert.
Denn ywıe konnte) NUTr UNsSsSeI«Cc geheime Absıcht (razan) merken AL In
Hy de Azymas 14,11 1st das raza ks@e mmen talmide das den Jüngern verborgene
Geheimnis 1Ur der Umstand, WeCTI der Verräter se162. Dem jungfräulichen
Johannes vertraute Jesus dieses Geheimnıis d. dadurch zeigen, dafß
die Jungfräulichkeıit ba(r)t razah d-gaddisüta (h)ı dıe Geheimnisse der
göttlichen Heıilıgkeit eingeweıiht se1°® ein Ausdruck, der unNns der gleichen
Form und Mi1t der gleichen Bedeutung schon be1i Aphraat begegnet ist64.
In Hy de crucıfixıone 315 ommt Ephräm och einmal auf dieses Geheim-
NIs des bevorstehenden Verrates sprechen: In dır, (0 Abendmahlsaal),
ist das verborgene Geheimnis a kasyäa) geoffenbart worden durch das
sichtbare Brot,; das ıhm gab.«®* 'Tieter lıegt das raza VvVoxnl Hy de ıde 60,5
Hıer heißt 1n einer ole‘: dıe Arıaner: ware 6S (Jottvaters Ab-
sicht SCWCSCH, sıch der Schrift als Vater Christı 11UT auszugeben, ohne

wirklich se1n, keın Arıaner hätte dann ydas Geheimnıis dieses VOTr jeder
Kreatur verborgenen edankens Gott entreißen können.«®6®

Miıt dieser letzten Stelle SInd WITr 881 die Nähe des neutestamentlichen
raza gekommen das raza der ynoptiker spielt offenbar Ephräm 1n

60 CSCO 154, 60 Vgl oben 2
6 1 Syr. le  A Hy 35 142 Lamy I 661,9 A
62 Lamy I 603,1 66 CSCO 154, 186
63 Lamy 1: 603,4
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Hy de Paradıso 622 an: »Das Geheimnis (raza), das der Apostel offenbarte
1M Gleichnis«; denn hier 1sSt mi1t Apostel ohl sicher Chrıistus gemeınt. Von
den Aposteln heißt 65 anschließend pluralisch, S1e dieses Geheimnis
des Reiches (Giottes überallhın verbreitet haben®? Und das Christus-
myster1ıum des heılıgen Paulus lıegt wohl Hy de crucıfix1ıone 8,5 VOIL,
Ephräm von dem »Geheimn1s« des Herrenleidens Sagt D-raz pagreh durch
das Geheimnis seliner AaUus Marıa ANSCHOMMUMNCNCH körperlichen, mensch-
liıchen Natur CIy, W-azleg b-räaz hayleh, erstrahlte siegreich der
Auferstehung durch das Geheimnis seiner göttlichen Allmacht®?

Bıs jetzt ist uNXNs be1 Ephräm keıin einz1ges raza begegnet, das klar und e1InN-
deutig die Bedeutung »Kultmysterium« gehabt hätte Eıne Vorstufe azu
annn INnan 1n den Lehr- und Lesemysterien, 1n den Mythologemen der
Gnostiker finden, dıe Ephräm ein paarmal den ymnen COntra Haereses
erwähnt. Hıer heißt 6S ymnus >  5 dafß die Irrlehrer jeden
Eıinfältigen unterrichten 1n den häßlichen Geheimnissen (gefle) ihrer
Mysterien (razayhon)®?. Und VON Bardaisan sa Ephräm C: Haer. l 1ds
daß seine ede außerlich vernünftig SCWESCH sel, insgeheim aber wahn-
WItZ1g blasphemischen Geheimnissen (b-räaze d-guddafa)”®, Diese
offenbar der Inhalt seines Buches, das am Hym 56,9 das Buch seiner
häßlichen Geheimnisse SsIar razZaW snaya d-Bardaysan nennt‘* Eın Be1-
spıiel daraus hat INnall wohl Hym 551 »der Kınderfabel« Voxn der Er-
ZCUSUNS des Sohnes des Lebens AUs dem Vater und der Multter b-räaz nünd,

das raz wohl sicher 1Ur mehr die abgeschwächte Bedeutung VOIl ygleich
WIE« hat, also ° der Weise eines Fisches?2.

Für das raza mMi1t der Bedeutung Kultmysteriıum scheint 1n den echten
erken phräms 11UT eine Stelle vorhanden sSeE1N., Es sind dıe beiden
Strophen 100 und 101 Aaus dem ymnus de Natıvıtate"®, Der syrische
ext lautet:

ÄInysx (1 LD (AaDI S
pl arı (-m.us=1a'\=:l CN Zn

N‘ ( z A (1 3A9 Zr 3an
urn DIILI— dr

Die vorangehenden Strophen handeln VoNn der Eucharistie, VOIN eucharisti-
schen Brot Von he1ißt CS dafß geistig 1sSt und er 1Ur Geistigen
auf geistige Weise das Leben schenkt Wer 65 körperlıch, ohne Untersche1-
dung, nımmt, hat keinen Nutzen. »Das Brot des Erbarmers nımmt er-
scheidend der menschlıiche Geist als Lebensarznei.« Das Unterscheiden,
Von dem hier die ede ISt, 1st offenbar das würdıge Feliern unden der
Eucharistie ach COr L1SZ7 Das Brot steht also stellvertretend nıcht

67 CSCO 174, 24 da CSCO 169, 211
6 8 Lamy L 09,22{f. i(2 GSC}C) 169, 207
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1Ur auch für das en des Kelches, sondern für die SAaNZC christliche
Opfertfeıer. Das erklärt den Übergang der hıer anschließenden Strophe
100 »Wenn schon) dıe Opfer der 1loten Namen der äamonen (dar-

gebracht) (mit) raza geopfert und werden,
101 w1e sehr ziemt 6S dann uNs, das eılıge der Unterscheidung,

sSe1InN razäa, Reinheıit uns(rer Mitte) vollzogen werde!

Die yOpfer der oten« AUus Psalm9 comederunt sacrıficıa
MOFILUOTUM, also heidnische Opfer, die den Däamonen Anrufung
ihrer Namen dargebracht werden. Diese werden, WIe betont wird (empha-
tisches hü), b-raza dargebracht. Der Ausdruck wird UrCc. den anschließen-
den Vergleich erläutert: einer heiılıgen, wenigstens kultische Reinheit
erfordernden Opferfeıer, also »In einem Myster1ium«.

Dieses ä> kehrt offenbar der nächsten Strophe wieder, obwohl 65

hıer nıcht mehr absolut steht, sondern mi1t einem Pronomen suffixum VOeI-

sehen 1St, das auf qudsSa d-pursaäna zurückgeht. Dieses qudSäa d-pursäna 1Sst
das eucharistische Brot, vonl dem phräm ausging; sein raza 1St die
FBEucharistiefeier.

Diese eine Stelle lıegt Ww1e en erratischer Block echten Schrifttum
phräms. Ks ist aber nıcht schwer, den rund sehen, WIEe hieher
geraten 1St. Die Ursache lıegt dem Vergleich mMi1t den heidnischen
Opfern. Für diese gebraucht Ephräm das Wort razäa, das dann en
des Vergleiches auch für die Eucharistiefeijer gleichen Sınn beibehält
Wo aber auf rein hristlıchem Boden sıch bewegt, hat für raza aus-

schließlich dıie edeutung »Symbol«7*,
Man kann Ja 1U  m allgemeın azu 5 mı1t der Bedeutung

»Symbol« ee der Sphäre des Mysteriumsbegriffes bleiben och
der rage der Herkunft und des Ursprungs spricht doch diese Feststellung
csehr unsten einer 1mM wesentlichen genumn christlıchen Entwicklung.

Vgl dazu Adus dem griechisch sprechenden 'Teıl des syrischen aumes die
des LyDOS be1i 'Theodor VO:  - Mopsuestia, die VOIll Betz; Die Eucharıstıe ın der Zeıt
der griechischen Väter (Freiburg 207 DE dargestellt wurde
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Fin ue Text VOo  —; Ephraem
bDer das ONcCchIuUumM

von

Arthur Vö6öbus

Verschiedene exte ber das Mönchtum sind unter Ephraems Namen über-
eie: worden, VO:  - denen eın 'Teıl einer kritischen Sichtung tandhält und
als Ephraems Erbe gelten darf. Darunter befindet siıch en Brief}, andere sind
metrische 'Iraktate Miuiıt diesen Studien? die quellenkritische I:  .Z,
SOWeIlt dıe herausgegebenen Lexte hier Betracht kommen, ZU Abschluß gebrac.

Auf me1liner etzten Studienreise, dıie mich wıieder den Handschriften führte,
habe ich unter anderen chrıften einen Lext gefunden, der bestimmt den us
der authentischen 'Lexte eingegliedert werden mul Bısher bin ich in dre1
andschriften begegnet In Hs Sarfeh 2()24 der Sammlung des Antiochenischen
Patrıarchats, die das oder gehört, erscheint dieser unfer dem ıte.
»Eın Memra Vomn Mar Ephraem ber die Einsiedler, I’'rauernden und die Bewohner

der Wüste und auf verödeten Bergen.« Der andere 'Lext ist Hs Vat SYL. 566°
mıit dem identischen 1ıte. Der drıtte 'Lext befindet sich Hs Sarfeh 19,1% 1n der
ung des Klosters, hat aber ınen anderen ite »Eın anderer memra ber
die Einsiedler und Eremiten dem Metrum des Mar Ephraem.« Die beiden
ersten andsc.  en en ein uCc. als Einleitung, das aus einem anderen Lext
en en ist”.

Was be1 diesem 'Lext den Leser, der miıt Ephraems Schriften ber das Öönch-
ekann! ist, überrascht, 1st seine Verwandtschaft mit den authentischen 'Lexten.

Diese 1sSt auffallend, gleich be! der ersten Bekanntschaft davon überzeugt
ist, INa hier mit einer ephraemischen Schrift hat

Zuerst fällt einem die eigentümlıche Sphäre des Interesses auf. ıner Stelle,
der Autor seinen Blıck ber das Mönchtum gleiten äßt, sa C171 »der eine m  S

sich alleın ab davon <g1ibt eine große Menge der Wüste; die anderen muühen
sich ab auf den Felsen davon <z1ibt Mengen und Tausende; die drıtten VEeTSAaIIlll-
meln sich untereinander vleren, sechsen und s1ieben falls s1e 6S wünschen,
versammeln sS1e sich ıner Gruppe Von Zzwoölf£f.«8 ber ganz wıe Ephraem?®?,
sa der Autor nıe eLIwas ber die Lebensweise und Sıtten der anderen, IM-
INeIN ber die Einsiedler. Hıer betreten S en 'Terraıin, wIıie dieses 1n den
authentischen en Ephraems siıch entfaltet. Gelegentlic deutet hier und

Vööbus, Letter of rem the montaıineers. Iıterary crıtical CON-
trıbution S5YN1aAC patrıstıc liıterature Contributions of the University 25
inneberg

»  ‘ Vööbus, Beıträge ZUr hrıtischen Sıchtung der asketischen Schriften, dıe UunNnter
dem Namen Ephraem des Syrers überlıefert sınd rChr z (1955) 4A8 ft.

C  C Vööbus, Untersuchungen über dıe Authentizıtät einıger asketischer LT exte,
überliefert dem Namen »Ephraem SYIÜSC. Eın Beıtrag ZUr syrıschen Lıteratur-
geschichte Contributions of the 1  D

Ä Fol 7921Q altıc Uniır. 577 inneberg
Fol 73a—8783

D Fol 20  C
7 Lamy, Ephraem Syrı Hymm el SETMONES Mechlinıiae 14771.
Hs Sarfeh Patr. 302, fol. 2239

ingerle, Monumenta SYY1ACQa (Oeniponti ya



Vö6öbus

da darauf hın, auch kleinere Gruppen VO:  -} Mönchen existieren, aber se1in
1C| gleitet gleich ber sS1e hinweg und weilt be1 den Einsiedlern.

Der en läßt sich och weiter verfolgen Fur diesen ersten 1INATrUuC|
eine Bestätigung verschiedenen Gesichtspunkten. Die wichtigsten Von

diesen Gründen mMussen hier kurz gestreift werden.
Zuerst eine nähere Nachprüfung des 'Lextes unlls einem Bıld, das ohl

ganz ach Ephraems gezeichnet iSt. Das Einsiedlertum, das der Autor skizziert,
1st eine Erscheinung VO  } Anachorese den en,;, auf den Felsen und den
W usten a Beschreibung offenbart die bevorzugten Farben des Altmeisters
VO:  ; Edessa1!® Die Pinselstriche betrefis der wandernden önche, iıhrer primiıtiven
und en Lebensweiıse, Entbehrungen und Leiden deutlich Ephraems
Hand

MI1t dieser ermutung sicher das chtige getroffen wird, beweist
Evıdenz dıe Nachprüfun der der edankenwelt. besten 1st CS WE

INall den lext selber reden 1313  + Im Folgenden ist beispiels  ber eine aus

der andscC. neben einen 'Lext gestellt, der aus einer Schrift Ephraems OIN-
LLICIH ist:

»Sıe zelebrieren als Priester für sich»Ihr ZaNzZCS 'I'un Tag und (wäh-
selber und sS1e bieten ihre Leiden dar;ren: der ganzcCh aC ist Beten; C

stelle der Rauchwerke, die S1e nıcht jeden Augenblick geben s1e siıch selber
haben, steht ihre Reinheit als Aussöh- Absolution VO':  3 Tränen; ihr Fasten 1st
NunNng, anstelle des ebaudes der Kırche ihr eßopfer und ihre Vigilien ihre
sind S1e Tempel für den Heılıgen Geist; Lıibationen ; iıhr Glaube 1st eılıg-
anstelle der Altäre SIN ihre Sinne ; als tum, ihre Sinne ihre Altäre; ihre Jung-
pfer werden ihre Gebete der Gottheit räulichke1 das vollkommene Opfer,
dargebracht ihre Keuschheit der Vorhang (des He1-

ligtums), und ihre Demut das efä{i3 des
Opferrauches

Der Vergleich dieser edankenzüge, dem INa och eine Aaus Ephraems
111e heranzıehen L spricht für sich selber. Alles 1st ephraemisch. 1G 1Ur

der Parallelısmus 1n Gedanken und oOrm fällt hiıer auf. Besonders der ertümlıche
Hintergrund, das önchtum die Kriıtik selitens der Gläubigen

nehmen mußte14 Ebenso verblüffend 1st die und Weise der Verteidi-
ZuNg, die weıt geht, S1e behauptet, die Öönche »Priester 1mM Geheimen«*?,
oder ach einer anderen Handschriuft ygeistliche Priester«1® sind. Diese Beobach-

zeigen, wIıe allen diesen en och der eruc uralten edan-
kenguts aftet!

darf darauf hingewliesen werden, auch die Terminologie MmMit der-
jeniıgen der authentischen Schriften Ephraems übereinstimmt. Die Metaphern,

10 Der Verfasser weılt SCIHN be1 den Männern, die Blätter VO  - den Bäumen ‚9
die Wasser Aaus dem Fluf3 trinken, immer umherwandern, die armselıg, schmutzig,
wiıld und abgetötet sind, weıl Hunger, KFasten und Kasteiung S1e älßlıc. gemacht
en

ı R:} Zingerle A, 112
Hs Sarfeh Patr. 302, fol 292929

Overbeck, raemı Syrı Rabulae episcopz Edessenm Balaeı alıorumque
oDera selecta XON11 121

14 Vgl auch am y z d. 4,1063; ingerle 111 pera 0OMNLA, ed.
OoODaAarre (Romae 3,650.

Hs Sarfeh Patr. 302, fol DDa
16 Hs Sarfeh 19/1, fol 80a
17 Vööbus, Untersuchungen 2Öf?.
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die Wendungen und Vergleiche, die einer kaleidoskopischen Weise der mönch!ıi-
schen Erscheinung gew1ldmet sind, tTtammen aus Ephraems Werkstatt138ß.

Endlıch wollen WITL 6S nıcht unterlassen, auch eine Kontrollinstanz befragen,
nämlıch den neutestamentlichen Text,; mıiıt dem der Autor ekann WAr. ußer
eini1gen fÄüchtigen Anspielungen, die keinem Resultat führen, o1ibt 6S zwel Stellen,
die VOonll elang sind Die eine 1st Matth 23,10 Jm DOjaI!9 Syr-Sin,
yr-Cur L...n.!o/ DPe$s DD Diese Lesart erscheint
tatsächlich 1M Dıiıatessaron, w1ıe der persische Zeuge zeigt?®, Die zweite Stelle
Matth 25,10 lautet yr-Sıin, [Syr-Cur]
JLOoL.a und DPes$s Dies 1st eine Lesart, die Ephraem VOI«-

wendet2

SO urien WITLr das Fazıt ziehen. Die Prüfung dieses 'Lextes uns ZU Er-
gebnis, dafß Faser, Gewebe WIe auch Stickereien ach Ephraems und Weise
angefertigt sind. Dieser memra gehört den authentischen TJexten, und damıt
findet der Zyklus der diesbezüglichen Schriften eine interessante Ergänzung.

1€e. besonders die Vergleiche der Einsiedler mit en 'Tieren und mıiıt
Ööge.

19 Hs Sarfeh Patr. 302, fol. 2229
Messıina, Diatessaron persiano0 oma 266

Hs Sarfeh Patr. 302, fol 224
Lam A, 4,207,211; 1tcCHe raım s Prose refutations

London 2,164{f.; Bıckell, 'armına Nısıbena 1ps1ae 141 5 Harrıis,
Fragments of the CommMentary of rem SYrus uDon the Diaatessaron London 48
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Z weites Bruchstück
Übersetzung 81

der 1ST der katholischen (x0doALx6C), apostolischen (dArocTOoALKOC)
heilıgen Kırche (ExxAnNoLA) OTED 7V

DiIe Anaphora (dvanopd) des heilıgen YLOG) T’homas,
des Apostels (dÄr6oToh0C)

Wer wird Geist (voOc) himmlisch machen können und
Gedanken das Paradies (TupASELTOG) und SC1H Herz das
erusalem des Hımmels rsetzenN, sehe Gott, diesen Unsıiıchtbaren,
diesen Unbegreiflıchen, diesen Unfaßlichen, den Ungezeugten (& yYYEWNTOG),
den Unermeßlichen (duETONTOG), der ausgeMeSSCH hat (WETPELV) die SaANZC
Schöpfung (XTLOLG) C1INeTr Ordnung, und keiner ennt SC1NC Schöpfer-
tätigkeit (SNWLOVPYLA) außer (gl N} alleiın und der gute (d&yadO6C) Vater*
und der heilıge (Gelist (TvVEDLLA), diese Drei Sind eins%* C1NC CINZI5C Gott-
heıt, C1NCc CHZISC Herrschaft Tre1l Hypostasen (DTOGTAOLG), C111 'Irıas
(ToLAG), die vollendet 1ST CiNer CINZISCH Gottheıt, diese Dre1 sind eins®
Dieser hat versammelt alle Wasser*, die auf der rde sınd C1NCTr CINZISCH
Ansammlung, hat C® SCNANNT das Meer (DANATTA). Er gründete die,
die ihm herabziehen und nıcht (008€ wıird voll, och
(0066) wıird 6S Der, der geordnet hat die Gewässer ] TEe1 eıle
(EpO0G), stellte 'Teıl (LE00C) den Hiımmel stellte CiNCcCHN 'Teıl
(Ep06) auf dıe Erde, stellte eıl (WEDO0G) unftfer die Erde, der.; der
geschaffen hat Sonne, Mond und Sterne, hat bestimmt die Sonne, da{f3
S1IC 1C. spende auf SC1INC Schöpfung Tage, und den Mond der
acht® den Orıon und den großen Bären® und den Muorgenstern, da{fß S1C
herableuchten auf die Erde, Du hast aber auch geschaffen dıie Engel ( YYEAOC)
und dıe Erzengel (doyayyeho6), die Herrschaften (4oyMN) und die Gewalten
(Z2Z20u0iax), die Maächte (SUvVoLLLG) (82) und alle Kräfte des immels Du ast
aber (ö€) auch den Menschen erschaffen, gemäß (xauto) Deinem ilde
(eixGy) und gemälß (xXutA) Deinem Gleichnis” durch ıch und Deimnen
guten (dyoadOÖg) Vater und den heilıgen Geist (TveDLA), Du hast aber 66€)
auch das Paradies (TuOASELTOG) erschaffen, Du ast den Menschen hinein-
gestellt, den Du erschaffen hast, daß bebaue? und ıch PICISC,
Du, den die Engel YYEXOC) oben, Du, den die Erzengel (doydyyeXO0G)
anbeten, ÖL KAUNLEVOL, Du, dem dıe Maächte (SUVorLLG) lobsingen (DiLveVELV)
Du, dessen heiligen Ruhm die Gewalten (220voi0) verkünden, Du 1STt der,
dem dıe one (906voc) hinaufsenden die Doxologie (SoEoA0YLA) des
Sleges, SLC XVATOACXC, Du bist der, be1 dem Deine ZWeEe1 verehrten Wesen
(C&ov) stehen, dıie Cherubim und die Seraphım indem sechs die Flügel
jedes einzelnen sSind ZWEeEICIH verhüllen S1IC iıhre Angesichte? des
großen Glanzes Deıiner Gottheit und mMit ZWeEICH edecken SIC ihre Füße,

Mit 11,27 3 ] Jo 57 Ps 135 { Sap DA 9 Is
*1 1658 Gen 1,19 $ Job 9,.9 8  8 Gen 15
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Kommentar

Die Anaphora des Apostels 'T homas auf den Seıiten und (81
und 82) ist bislang unbekannt. Den Apostel Thomas qals tatsächlichen
Verfasser anzunehmen, wäre abwegıig. Um einem Formular größeres An-
sehen verschaffen, wurden ach dem amalıgen Usus eucharistische
Prosatexte einem Apostel als Urheber zugewlesen. »Die Liturgie wird ganz
einfach als eine Schöpfung der Apostel angesehen, und, ber S1e hinaus
läßt iNnal s1ie für ihre Grundzüge auf die Anordnungen des Heilandes selbst
zurückgehen*®.« So ist auch die Verfasserangabe be1 der och folgenden
Matthäus- und Jakobus-Anaphora werten

Statt der ZELOV KL Sixa.ov-Formel beginnt die Thomas-Anaphora
mit einer rhetorischen rage WeTlI wird seinen Geilst himmliısch machen
können, se1ine Gedanken das Paradıes und se1n Herz das himmlısche
Jerusalem können, Gott sähe!

Baumstark sieht dem Abweichen Von der Stereotypen Form
einen Zug höchster Altertümlichkeit*?. Allein schon durch die einleitende
rage ommt diesen Fragmenten besondere edeutung

Im Folgenden WITF' Gott, bzw der Og0S, M1t einer eihe VOIN Prädikaten
angesprochen, dıe alles menschlich Erfaißbare, Erkennbare, alle Bıiılder und
Begriffe übersteigen, dıe darum negatıve Gottesprädikate ennt

Unbegreiflicher, Unerme{ili8ßlicher UuUSW.y WOrin sıch deutlich griechischer
influß erkennen läßt, Ja, die Adjektiva mMi1t alpha privatıvum stehen
da, die ZUT Erklärung der Eigenschaften des Unfaßbaren dienen‘: AYEVWVNTOG,
A& uETONTOG*E, Die folgenden atze betonen stark den christologischen Ge-
en Die Schöpfertätigkeit des 0gZ0S kennt NUTr selber und mi1t ıhm
der Vater und der Geist, dıe ein Gott sind, TEe1 Hypostasen**, vollendet

einer einzigen Gottheit Die Stelle yeiInNe einzige Gottheıit, eine einzige
Herrschaft, Te1 Hypostasen, eine TrIias, die vollendet isSt 1n einer einzigen
Gottheit« er besondere Betonung durch das doppelte Komma Johan-

Baumstark, Liturgıe Gomparee (Chevetogne 21954) Of.
11 Baumstark, rChr 24 (1927) 2379fi.

Baumstark, Vom geschichtlichen en der Liturgıe (Freiburg/Brsg.
28 Ders., Liturgie GComparege 75

13 rdın, Das Wort Hybpostasıs (Freiburg/Brsg.
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des großen Feuers, das VO: Umkreis Deines ' Ihrones (906voc)
ausgeht!*, Du, der Gott, der Demiurg (SNLLOVpYÖC), TOOCY @OLEV, und
mi1ıt zwelen fliegen s1e, indem S1e ıch loben und preisen, indem sS1e ıch
rühmen mi1t unermüdlichem Munde und mI1t einer unge, dıe nıcht ruht
und mMi1t Lippen, die nıcht schweigen, indem sS1e SdpCH. A& YLOG:

Du 1ST heılıg, Du 1ST heılig, Du bıst heilig, der Herr Sabaoth!> Wahr-
lıch (T Ec), der Hımmel und die rde sind voll Deines heiligen Ruhmes,
auch jetzt erfülle dieses Opfer (DUoLo) mit der Freude Deines heiligen
Pneuma (TVEDLLA), Du ast den Menschen, den Du erschaffen hast, das
Paradies (TAOAÖELTOG) der Üppigkeit (ToUON) gesetzt*®, Du ast ıhm en

(£vroAM) befohlen*??, d VvVonl jedem Baum, der ist18

Kommentar (Forts.)
Ceun. Die er des 0g0S Sind Erde, Meer, immel, Gestirne, Licht
und Finsternis, auch die nge und rzengel, die Gewalten und Maächte
sind Von ıhm erschaffen, und auch der Mensch 1mM Paradıese, ach seinem
Bilde und Gleichnis, auf da{f3ß den obpreıs darbringe erein1gung
miıt dem himmlıschen Hofstaat, der die Doxologie seinem
Throne, den dıie sechsflügeligen Cherubim und Seraphım umstehen,
emporsendet. Das Kernstück des Folgenden ist Is O; ber dıie christliche
Liturgie hat nıcht 1Ur die Worte des Propheten wiedergegeben, sondern
S1e mit besonderer Ausdrucksfülle umkleidet. »Mıt zwelien verhüllen S1e
ihr Angesıicht, der großen Glorie deiner Gottheit und mı1ıt zwelen
edecken S1e ihre Füße, des sroben Feuers und mi1t unermüd-
lıchem un rufen S1e das Dreimalheilig*?. das Trishagıon iolgt die
typisch ägyptische Wendung TANDOOOV KL TAOTNV TV DUOLAVS die schon
be1 Seraplon, dem Bischof Von Uu1s Unterägypten, der als Freund
des heilıgen Athanasıus und des heiligen Antonıius des Einsiedlers bekannt
Ist, begegnet. Sie stellt eine UNSCHAUC« Form der Epiklese dar SIiıe lıegt
auch der Markusliturgie vori%. Dom Cap elle21 ennt S1e epiclese
tres generale«, denn S1e nıcht die formelle Bıtte Konsekration der
Gaben hinzu, WIE dies be1 dem Papyrus er Balızehensis?? der Fall 1St
Capelle s1iecht in der Übereinstimmung der ”UNSCNAUCNHN« Epiklese der
Markuslıturgie und be1 Serapıon den Beweis für die Altertümlichkeit der
Lexte Dasselbe trıfit auch für das vorliegende Hs.-Formular

Baumstark das anfängliche Bıttgebet Verwandlung der
en VOTLT den Einsetzungsbericht??, WIE 1es$ für die Anaphora des era-

Dan 7,9— 15 Is 6, 16 Gen 215 Gen 2,8 18 Gen 2,16
19 Quasten, Monumenta eucharıstıca et hıturgica Vetutissıma Bonn

Hyvernat, Fragmente der altkoptischen Liturgie, Fragment B, Q5 1
(1887)

20 Brightman 31:2211; (5:2211. Brightman
”anaphore de Serapıon Mus 59 (1946) 428

9 Quasten 2 d 40
Baumstark, Laturgıe CGomparee 28f.



Zentgraf

plon, für die Markusanaphora, für den apyrus Der Balızehensıis, f{ür ein
Anaphorafragment Aaus dem I3:; das von Lefort veröffentlicht
wurde?* SOWIEe für uUunNnser Textstück zutrıifit

Das TANENG SOTLV OUPAVOC XL wırd Anfang der Wandlungs-

Drittes Bruchstück24«
ext

S O n O O O0 U S

letwoon 11c7€ MNUYWOOI d D' {Al C&Pä b.qppr(-‘‚
aPCcFOTF MMOY O& PONM E d F a SW
c OWIC NO HEMTaYUOTEOMNA &F' a YTOMCY &U TOTM

OA9M O. &a JHWRK EMINIHOC. D UOMOOC
O°OYMaM NTMNTNOGS 113a MNEYQCOOTY CRPINC HMMETONO

MEIECPEC MAaATTEAOC CPOY CPC Ma PX aUTEAOC OYMMNEVE
ePOY NE1ECPE X epOoTLIN MPOCKHONE. HaQ CPC MCEPa HIM FEOOT H
NEIECPE DMCIC Nn.  — 7n OM d D“ NAOUOC HNO TICE. MNMITOK

NEKAAaOC KL MAaR| E1IICCH! MNMHNC Ya lLHF'C. 118a ETa UJONC ONM NMEKCHOY
eTOnaah Z

o OA9M EeTOnaah WCMODY ENEROMOAA IUa P OO A
TERGIX ETGSMGOM M POCIC CPOM MMMa D eT0O0Y092 d D' pLX“
i IiLWUMAaNY MTITAHO MMENWFIC H MNENCULUA VEeENOaH HMC PICHaNOC
ECPOaMNMAaKR MI1ICKH6 MTO eHhoA P MMOC 11 HP O10 9 CO
a COa COOF MNO TeEHM  PO EeTWOONL O PO

NENNAa ETOTaaß e 9 NMOYOCIU) Ha IU PO HNa IU N.

SOMHN c

1& REHaAÄaC
—— ® © 19 S D en © ©

IInetoraah ET MTION MMOY METOTaah €1XNDOCC e L1 M VON MMOY ETXNOCEC

NETOTHO OYOCIMN MNETEMEPEADAT xOo0HEQ &. NETEMTIECAAAT Na

CPOY ÖOM MIWYJS OM Y <& HNXOECIC ) MHNODIE MNNeET

NeET 2I'XM HNROa NPEYPY-MME NNer < INNECAaUTOC (} MRPDIIHC

Lefort, Coptıca Lovanıegnsia Mus 523 (1940) 22/4
24(1 In Or  b 41 (1957) 68 wurde schon auf Besonderheiten der Seıiten 107

und 108 aufmerksam gemacht. Es lassen sich auch gut erkennbare Unterschiede
be1 der Bezeıichnung der Seiten feststellen. ber und unftfer die Ziffern ist Je
ein Strich geSE'  5 en! be1 allen übrigen Blättern Doppelstriche vorhanden
sind. Dazu kommt och die Tatsache, die beiden Seiten Inklinationsgebete eNT-
halten, denen auf 121 f 133 Fürbittgebete olgen, Was der Gewohnheıt
sa 1discher Liturgie wilderspricht ; Inklinationsgebete stehen üblicherweıise Ende
der Anaphoren, soda{fß INall mıiıt Sicherheit annehmen darf, die beiden Blätter
Adus einer anderen Hs und den übrigen gebunden wurden.



Eucharistische Textfragmente einer koptisch-saidischen Handschriuft

bıtte wiederaufgenommen dem Verbum TANDGOOV, das die Spıtze
des Satzes gestellt 1st 25

Miıt der gerade beginnenden Schilderung des Sündenfalls bricht der
ext ab

Drittes Bruchstück
107 Übersetzung

Der, der 1st, der, der WAaTrl, der, der gekommen WAar und wieder kommen?®
wird, hat Fleisch (od40E) aNSCHOMMUNCNH, ist Mensch geworden, wurde
gekreuzigt (oTXUpOUV) für UuNsS, hat gelıtten freiwillıg für uNXs Fleische
(o040E) und blieb doch ohne Leiden (ATAIN C  W, als Gott?? der, welcher nieder-
gelegt wurde für unNs, s1e en begraben, 1St aufgestanden Voxn den
1oten dritten Tage, 1st hinaufgestiegen in den Hiımmel, S1ITZT der
Rechten der Kraft der Höhe, dieser, der wieder kommen wird, richten
(XOLvELV) die Lebenden und die 1 oten?8, der, dessen Engel (& Y YEAXOG) iıhn
preisen, dessen Erzengel (dpyAyyeEXoG) verherrlichen (DiLveuELV), dessen
Cherubim sich VOT nıederwerfen (mo06%UVELV), dessen Seraphım
rühmen, der, VOLI dem jedes Geschöpf (©UOLG) zıttert, der Sohn und das
Wort X6 Yyoc) Gottes, VOTL dem Deıin Volk (Ao%6C) seine Häupter gebeugt
hat, das Du Dır gekauft hast durch Deıin heılıges Blut??®,
herab auf sS1e Aus Deinem heıilıgen Hımmel?®9 und N Deıine Knechte
und behüte sS1e Deiner mächtigen Hand31 und bewache miıt
iıhnen in Deinem unversehrten Glauben (mioTLG) und begnade (yapilecdaı)
unXns mıi1it ihnen mit der eılıgung UuNsrtTer Seelen (DbuyN) und UNsSTIeI Leiber
(c«), christliches (YXoLOTLAVOG) Ende, indem Dır wohlgefällig
1St, gewähre uns allen ZUSaMIMNCH, denn 6S ist hochgelobt und glorreich
Deıin Reich, das ist VOT allen A1i10nen (xLv) Der Vater, der Sohn und der
heilıge Geilist (TvVEÖLLA) jetzt und jeder eit bıs allen A1i10nen (%LOV) der
Aionen (xLOv) Amen

TAC KEOAÄXG [DLÖV T XUOLG KALVOATE]
Der eılıge, der z unftfer den Heıilıgen, der Erhöhte, der ruht unter

den Erhöhten??, der 1im Licht wohnt, das niemand herankommt, das
keıin Mensch Je gesehen hat, auch nıcht (0d6eE möglıch 1St sehen?®,
Herr, Gott derer, die Hiımmel Sind und derer auf der Erde, der Lenker
derer Meere (mENYOG), der gerechte (SixoLOG) Rıchter (xoLtNG).

Baumstark, Das »Problem« des römiıschen Messkanons Ephemerides
Liturgicae 53 (1939) 241

26 Apoc 1,8 etr 4,5 30 DPs 80,15 3Q Is 5215
27 Phıiıl 2,6—8 29 DOC Ds A} DPetr 5l Ra 'Lım 6,16



Zentgraf

Kommentar

Das der beiden Inklinationsgebete st1mmt übereın mi1t dem ent-
sprechenden der syrischen Timotheus-Anaphora; ebenso bıs auf
einen anderen Schlußsatz miıt dem entsprechenden Gebet der koptischen
Gregoriusliturgie des Cod Vat COPT (Hebbel 91), während die NOT-

mal bohairısche Gestalt der Gregoriusliturgie ebenso w1e die griechische**
eine ausgedehnte Ergänzung mıit der Bıtte die Fürbitte der Heılıgen
enthälts> Wır können also für dıe Gestalt uUuNseres Gebetes 1n UNSTeEr Hs
ein höheres Alter annehmen. Die Gregorius-Anaphora A4Us der ersten
Hälfte des Jh Es werden die Tatsachen uUNsTer rlösung berichtet,
Christi Katabasıs Fleische, se1n Pascha, das 1in seinem Kreuzestod und
selner Auferstehung kulminiert Besonders betont wıird dıe Freiwillıgkeit
se1Nes Leıdens, »er hat gelıtten freiwillig für uns Fleische, und blıeb
doch, obschon e1dlos Waly, WIeE (GoOtt« In seiner für unNs vollzogenen
Kenosıs, der das Erlöserleiden vollbracht wird, zeigt sıch zugleich auch
wıieder seline Göttlichkeit Es ist eine coincıdentia oppositorum, weiıl 1 9f=
sachen, die sıch ausschliessen, sıch be1 verbinden und gegenselt1g
offenbaren.

Nach seiner Hımmelfahrt SITZT Christus ZUT Rechten des Vaters, bıs
seiner Wiederkunft ZU Gericht der Lebenden und der Loten Er nımmt

Viertes Bruchstück
ext PE

SO0 ar  n 11C.  3

a HMO N COPaT 711

‚OIXM HNRa MO u 111

‚Oa U
&D4 1L1XNOCIC HMMNECPWOD M

MN |KRaO CCS ULE HLU HYY
FTa OoYyMNONYC HMPCUYMNOI'
AWCIC HXR el
EMOHRC MTNERAaOC XI9op[a
.MII“'HII\"[
API MEED'EC. I1XOEIC MOT|NEIOOFE M}
NEN cCPO NETRAaIPOC iICH.,

ENEDWI d TEWSGIN

NKRaIPOC uu ERTA|.MIO. e]
oPpal C X. HNRO CETIÄ MO

MTÄNOOTE &Y Ul

OTWG C  € eHoA
MI CJO ON NKa o

E. Renaudot 1,318 1,125
35 Darüber hinaus weist die griechische Gestalt och andere sekundäre Züge auf.
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die uldıgung aller Engel und Erzengei und das Volk, das mıiıt
seinem heilıgen Blut erkauft hat (Apoc 5,9) beugt seine Häupter VOL ihm,
dafß 6S und unversehrten Glauben behüte, begnade MI1t der
Heıilıgung der Seelen und der Leiber und einem christliıchen Lebensende
gelangen lasse, eine Bıtte, die bereits AUus dem emento auf Seite 61 der Hs
bekannt 1St. Muiıt der Doxologıe endet das_ .Gebet.

Die zweıte Oratıo inclination1s mMI1t der Überschriuft TAC KEOQAÄRC [DLÖV
T XUPLG KALVATE] ist 1Ur als ein kleines Bruchstück unNs überliefert.
Nach einer formelhaften Eıinleitung wendet sich das Gebet Gott, als den
Herrn derer 1M Hımmel, auf Erden und Meere. Muiıtten 1im Zusammen-
hang hört der 'Lext auf.

Die Anredeformel 1st aus Is 57,15 und '1ım 6,16 kombiniert Zu den
Eingangsworten A YLE, On SV  o A YLOLG AVOATALOLLEVOG, OWLOTE, SV  o DUNAOLG
XOTOLX.GOV bieten sich Parallelen 1n anderen Liturgien® und Lietzmann
hat 1927 mi1t der Veröffentlichung eines Papyrus des Berliner Museums
AaUus der Zeit Justinians, der sich mıit Siıcherheit seinem zweıten el als
Inklinationsgebet ach der Kommunion i1dentifizieren läßt, uns eine
weıtere Parallele bereichert?”. Diese einleitenden Worte stellen ein altes
Rudiment dar, das wahrscheinlich alter 1St als dıe Markuslıiıturgie Ägyptens,
die bıs das reicht.

Viertes Bruchstück
\A Übersetzung

sagt »”WOo ist KEuer
Gott HımmelEucharistische Textfragmente einer koptisch-saidischen Handschrift  51  die Huldigung aller Engel und Erzengei entgegen und das Volk, das er mit  seinem heiligen Blut erkauft hat (Apoc 5,9) beugt seine Häupter vor ihm,  daß er es segne und im unversehrten Glauben behüte, es begnade mit der  Heiligung der Seelen und der Leiber und zu einem christlichen Lebensende  gelangen lasse, eine Bitte, die bereits aus dem Memento auf Seite 61 der Hs.  bekannt ist. Mit der Doxologie endet das Gebet.  Die zweite oratio inclinationis mit der Überschrift t&c xepahdc [ÖLÖV  z& xupia xAlvare] ist nur als ein kleines Bruchstück uns überliefert.  Nach einer formelhaften Einleitung wendet sich das Gebet an Gott, als den  Herrn derer im Himmel, auf Erden und im Meere. Mitten im Zusammen-  hang hört der Text auf.  Die Anredeformel ist aus Is 57,15 und 1 Tim 6,16 kombiniert. Zu den  Eingangsworten &yıs, 6 &v äyloıc dvanavöpevoc, üyhıotE, 6 &v ülmAoic  xartox6v bieten sich Parallelen in anderen Liturgien?® und H. Lietzmann  hat 1927 mit der Veröffentlichung eines Papyrus des Berliner Museums  aus der Zeit Justinians, der sich mit Sicherheit in seinem zweiten Teil als  Inklinationsgebet nach der Kommunion "identifizieren läßt, uns um eine  weitere Parallele bereichert?’. Diese einleitenden Worte stellen ein altes  Rudiment dar, das wahrscheinlich älter ist als die Markusliturgie Ägyptens,  die bis in das 5. Jh. reicht.  Viertes Bruchstück  121  2. Übersetzung  .e......>.....  sagt: »wo ist Euer (Gott) ?  unser Gott im Himmel.  .... auf die Erde an den Ort jedes Werkes.  ...............  Gedenke aber (8€) auch, Herr, der Könige  der Erde und des ganzen Heeres (orpwxrtörTESov),  gib ihnen einen Gutes wirkenden Verstand (vo&c),  ein vollendetes Gewissen (ovvel&noıc) und Erbarmen  gegen die Armen Deines Volkes (\wx6c), indem nicht Leichtsinn  und Streit sei in ihm.  Gedenke, Herr, der Gewässer  dieses Flusses zu ihrer Zeit (xaıpöc) und  WE ELE  zu ihrem Maße und auch ihrem  die Zeit (xaıp6c), die sich ziemt, Du hast geschaffen  herab auf Erden und sie werden  und auch das Vieh und auch  E E l i  E e  auf ihr, sie werden vernichten  jeder, der ist auf der Erde  HE SEE N  86 Constitutiones Apostolorum (J. Quasten, Mon. 209). — F.E. Brightman  35:18; 61,22; 122:28; 19231.  s7 H, Lietzmann, Ein liturgischer Papyrus des Berliner Museums = Festgabe  für A. Jülicher (Tübingen 1927) 214ff.auf die rde den jedes Werkes

Gedenke aber (S€) auch, Herr, der Önıge
der rde und des SaNZCH Heeres (GTOXTOTEÖOV),
1D ihnen einen Gutes wirkenden Verstand (v069')3
en vollendetes Gewissen (ouvelönNGLG) und Erbarmen

die Armen Deines Volkes O‘°‘°Q): indem nıcht Leichtsinn
und Streit se1 1n ihm
Gedenke, Herr, der Gewässer
dieses Flusses ihrer Zeıt (xoxL06C) und

iıhrem Maße und auch ihrem
dıe Zeıit (xoxL066), die siıch zıemt, Du ast geschaffen
herab auf Erden und S1e werden
und auch das 1ech und auch
auf ihr, s$1e werden vernichten
jeder; der ist auf der rde

36 Constitutiones Apostolorum (} Quasten, Mon 209) Brightman
39,185; 61,22: 22265

37 Lietzmann, Eın lıturgıscher DPapyrus des Berlıner USECUMS Festgabe
für Jüliıcher übingen 214f?f.
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Eucharistische 'Textfragmente einer koptisch-saidiıschen Handschrift

Gedenke, Herr, derEucharistische Textfragmente einer koptisch-saidischen Handschrift  53  Gedenke, Herr, der  .... und schicke sie hinab zu  .e...........  zur Zeit (xop6c), die sich ziemt.  S  122  und jedes Land (y&pox), bewahre sie vor  der Hungersnot und Gefangenschaft (xiywolwola)  VW  ... und einem Aufstand gegen uns  OE  WE  Gedenke, Herr, meines Elendes und des  der andern, welche vollenden mit mir diesen  Dienst jetzt. Sage es nicht, Herr, daß ich ..  Dich nicht kenne, lasse sie nicht stehen gegen mich  .... meine Niedrigkeit und  RET EME  .... wenn Du Deine Aufmerksamkeit richtest auf Sünde und Schuld (&vopio),  [Herr, Herr,] wer besteht vor Dir®®  e M  wir sind nicht würdig, das Auge zu erheben  [zu dem Meere] Deiner Güte (-&yaS6c0), sondern (&Md4)  VE n  Wasser auf mein Haupt, eine Quelle (zny%)  [von Tränen] meinen Augen, daß ich weine Tag  [und Nacht]?? über meine Schuld (xxpdrtwu«)  WE RET  ich bin rein heute und ...  DU  vor Dir, daß ich finde die Weise des Gebetes  AA O L  verzeihe also Deinem Volk («6c)  S LO  guter (&yad6c) und .... liebender Gott  $ s 0M @0a  Dein Volk (Ax6c) nämlich (y&p) und Dein Erbe (xÄnpgvoy.ioc)  bitten Dich durch ihn, Deinen  C BL  Sohn Jesus Christus, indem sie sagen es  4Q 0 0  der Allherrscher (zavroxpdtwp)  sie haben sich zur Ruhe gelegt  ...................  die Patriarchen (rxartpı&pyNc)  WE TD NN RN  di.e 1.\p(')stc.tl €o’c7c.öcr"to)\.og)-  % PS _ 130,3.  38 Jer 8,23;und schicke S1e E  ab
ZUT eit (XauLOÖG), die siıch ziemt.

EHerr, der

122
und jedes and (Y@p0), bewahre sie VOT
der Hungersnot und Gefangenschaft (ALYLAAGOOLO)Eucharistische Textfragmente einer koptisch-saidischen Handschrift  53  Gedenke, Herr, der  .... und schicke sie hinab zu  .e...........  zur Zeit (xop6c), die sich ziemt.  S  122  und jedes Land (y&pox), bewahre sie vor  der Hungersnot und Gefangenschaft (xiywolwola)  VW  ... und einem Aufstand gegen uns  OE  WE  Gedenke, Herr, meines Elendes und des  der andern, welche vollenden mit mir diesen  Dienst jetzt. Sage es nicht, Herr, daß ich ..  Dich nicht kenne, lasse sie nicht stehen gegen mich  .... meine Niedrigkeit und  RET EME  .... wenn Du Deine Aufmerksamkeit richtest auf Sünde und Schuld (&vopio),  [Herr, Herr,] wer besteht vor Dir®®  e M  wir sind nicht würdig, das Auge zu erheben  [zu dem Meere] Deiner Güte (-&yaS6c0), sondern (&Md4)  VE n  Wasser auf mein Haupt, eine Quelle (zny%)  [von Tränen] meinen Augen, daß ich weine Tag  [und Nacht]?? über meine Schuld (xxpdrtwu«)  WE RET  ich bin rein heute und ...  DU  vor Dir, daß ich finde die Weise des Gebetes  AA O L  verzeihe also Deinem Volk («6c)  S LO  guter (&yad6c) und .... liebender Gott  $ s 0M @0a  Dein Volk (Ax6c) nämlich (y&p) und Dein Erbe (xÄnpgvoy.ioc)  bitten Dich durch ihn, Deinen  C BL  Sohn Jesus Christus, indem sie sagen es  4Q 0 0  der Allherrscher (zavroxpdtwp)  sie haben sich zur Ruhe gelegt  ...................  die Patriarchen (rxartpı&pyNc)  WE TD NN RN  di.e 1.\p(')stc.tl €o’c7c.öcr"to)\.og)-  % PS _ 130,3.  38 Jer 8,23;und einem Aufstand uns

Gedenke, Herr, meılines Elendes und des
der andern, welche vollenden miıt mir diesen
Dienst Jetzt Sage 6S nıcht, Herr, ich
ıch nicht kenne, lasse S1IE nıcht stehen mich

meine Niedrigkeıt und
WC Du Deinemerks:  eıt richtest auf Sünde undchul (&vopmla),

|Herr, ermr, WCT besteht VOLr Diır38
Sind nıcht würdig, das Auge erheben

[zu dem Meere] Deıiner (üte (-Ayod66), sondern
Wasser auf meın aupt, eine Quelle TNYN)

|von Tränen] meilnen ugen, dafß ich weıine Tag
[und aC. ber meıine chul (TAPATTOLO)

ich bın rein heute und
VOTLr Dır, daß ich finde die Weise des Gebetes
verzeihe also Deinem Volk (Ao6C)
guter (& yoadOg) undEucharistische Textfragmente einer koptisch-saidischen Handschrift  53  Gedenke, Herr, der  .... und schicke sie hinab zu  .e...........  zur Zeit (xop6c), die sich ziemt.  S  122  und jedes Land (y&pox), bewahre sie vor  der Hungersnot und Gefangenschaft (xiywolwola)  VW  ... und einem Aufstand gegen uns  OE  WE  Gedenke, Herr, meines Elendes und des  der andern, welche vollenden mit mir diesen  Dienst jetzt. Sage es nicht, Herr, daß ich ..  Dich nicht kenne, lasse sie nicht stehen gegen mich  .... meine Niedrigkeit und  RET EME  .... wenn Du Deine Aufmerksamkeit richtest auf Sünde und Schuld (&vopio),  [Herr, Herr,] wer besteht vor Dir®®  e M  wir sind nicht würdig, das Auge zu erheben  [zu dem Meere] Deiner Güte (-&yaS6c0), sondern (&Md4)  VE n  Wasser auf mein Haupt, eine Quelle (zny%)  [von Tränen] meinen Augen, daß ich weine Tag  [und Nacht]?? über meine Schuld (xxpdrtwu«)  WE RET  ich bin rein heute und ...  DU  vor Dir, daß ich finde die Weise des Gebetes  AA O L  verzeihe also Deinem Volk («6c)  S LO  guter (&yad6c) und .... liebender Gott  $ s 0M @0a  Dein Volk (Ax6c) nämlich (y&p) und Dein Erbe (xÄnpgvoy.ioc)  bitten Dich durch ihn, Deinen  C BL  Sohn Jesus Christus, indem sie sagen es  4Q 0 0  der Allherrscher (zavroxpdtwp)  sie haben sich zur Ruhe gelegt  ...................  die Patriarchen (rxartpı&pyNc)  WE TD NN RN  di.e 1.\p(')stc.tl €o’c7c.öcr"to)\.og)-  % PS _ 130,3.  38 Jer 8,23;lıebender Gott
Deıin Volk (Ao6c) nämlich YAXR und Deıin rbe (XANpOvopLC)bıtten ıch durch ıhn, Deilnen

Sohn ESUS 1Stus, indem S1e 6S
der Allherrscher (TAvVTOKOAÄTO o)

S1e haben sich ZUT Ruhe gelegt
die Patriıarchen (TATPLÄOYNG)

die N (dr6öoTOAOG)
Ps 130,3

30 Jer 8:25
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Kommentar

Es folgen NUunN aNONYMC Anaphorastücke, Interzessionsgebete, ystark
lückenhaft, Bruchstücke eines Euchologions« Baumstark) auf den
Seiten (121; 122) und PAIL: PAA, PAKE, PA S, PAZ (133 134,
135; 136, 137)

Zunächst dıe Seiten 121 und 122 Sıe enthalten allgemeine Fürbitten,
die Teilbitten gegliedert und eingeleıtet sind mMi1t ygedenke, Herr«, WIeE
auch die beiden emento der römischen MewlßBfeier beginnen.

Die Blätter sind stark beschädigt, daß 65 1Ur teilweise gelingt, einen
Zusammenhang herzustellen. Jede Seite fängt miıtten einem ext d
dıe etzten en fehlen vollends

Kın Memento wird den Königen der rde gew1idmet, daß sS1e CGutes
wirken und den Armen des Volkqg Barmherzigkeit erwelsen.

In der nächsten ıtte wird der Überschwemmungen des Nıles gedacht,
S1e Z rechten Zeıt kommen und das rechte Ma{ einhalten *®. ein

rechtzeitiges Anschw_q‚llen begründet dıe Exıstenz der Ägypter. Wiıe groß
die Freude ber die Überschwemmung Ist, läßt sıch schon aus der altesten,
heidnischen Poesie herauslesen4}. Es wurde damals schon ein eigenes Fest
AUS diesem Anlafß egangen. Be1 der bedeutsamen Rolle, die dem als
Ernährer Ägyptens zukommt, nımmt nıcht wunder, auch dıe christ-
lıche Zeıt das Ereigni1s se1INES pünktlichen Anste1igens ihre Liturgie auf-
nımmt als Fürbittgebet, dem der göttliche egen auf das Anschwellen
seiner Wasser herabgerufen wird, WIEe vorliegenden TEeXt. ferner als
Rıtus für die Weıihe des Nılwassers42.

der nächsten Seite schließt sich eın Bewahrung VOLI

Hungersnot, Gefangenschaft und Aufstand d das für unXns eine Aufhellung
des historischen Hintergrundes bedeutet, da 1egS- und Verfolgungs-
zeıiten VOraussetzt.

Es folgt darauf eine Selbstempfehlung des Zelebranten Verzeihung
seiner eigenen Schuld und der der andern, die MI1t diesen Dienst
vollziehen, WOrunfter sowohl die Gläubigen als auch andere Priester, Altar-
ass1ıstenz der auch Konzelebranten verstanden werden können. Sehr
passend sind Ps 130,5 und Jer O49 dieser verwendet*3.

egen nde der SeIite wıird Jesus Chrıistus Verzeihung der Schuld
des Volkes angerufen, und die letzten, sehr zerstorten en lassen och
den Anfang eines ' LTotenmemento erkennen.

Fortsetzung folgt

E. Renaudot, 133 1,70; 109; Brightman, 197
41 Ermann,; Die ILateratur der Äpypter Leipzig 35, 193

Engberding, Der Naıl ın der lıturgıschen Frömmigkeıt des chrıstlıchen
Ostens rChr 27 (1953) 56f?.

43 Renaudot 1,47; 2,34



Das Verhältinis der syrischen imotheusanaphora
ZUX koptischen Cyrillusliturgie

VOL

Hıeronymus ngberding OSB

Die koptische Cyrillusliturgie allen Hss und Drucken VOT der
Epiklese folgendes Gebet auf

Oramus obsecramus bonıtatem Luam, aM aTtor OomMınum confundas
110S$ confusione getferna Te11C14S 10S SCTVIS LUI1S Ne repellas I8(0)
facie dicas nobıs NESCIO VOS Sed da U: capıtıbus NOSTITIS

fontem acrımarum oculıs nNOSTTrI1S, ploremus die
propter peccata nNOSsTra, qu1d populus TUUS VeEeSs PASCUAC Tuae€e ele
IN1qU1LALES nOostras, TeMtte delicta n  ‚9 qUaAC COININISIUMUS, voluntarie

involuntarıe, 1gnNOoranter, occulta manıfesta, QqUaC OIMNMNINO
oTtfa SUNT QUaC oblıtı S  ‘9 qUaC LUuuUum udı
Domuine deprecationem pOpu. LUlL, FrEeSDICE ad SCTIVOTUM
CVOC propter peCCaTa INneca maculas cordis INe1 DI1VCS populum
adventu Spiırıtus Sanct1ı Populus LUUS eccles1a deprecantur

icentes IMserere nobıis Deus Pater UOmnıipotens*
Der gelehrte Herausgeber der Anaphorae Syriacae hat wohl als erster

erkannt? dafß dieses eDet wesentlichen sich auch der syrischen ' 1ım
findet Er hat darüber hinaus auch versucht, das bhängigkeıitsverhältnis
SCHAUCI bestimmen und AQus folgenden Gründen geglaubt, dıe Ansıcht
aussprechen sollen, die optische Cyrull habe dieses Gebet der syrischen
1ım entlehnt

In der '1ım dieses Gebet die organiısche ortsetzung der Anam-
Cs«c Inn Weıterentwickelung dieses Gliedes der Anaphora, WIC
WIT SIC gerade auf westsyrischem en gut beobachten können.

Vor em ZC1ECH die Worte ydage nıcht ich enne euch nıcht«
dıie CHSC Verbindung MmMIiIt dem Gedanken der Anamnese.

Wer och Bedenken en sollte, der syrischen '1iım das Orıiginal
sehen, weil die koptische Fassung der Überleitung ZUT Epiklese dıe

Wendung bietet: »”»Ne deprives populum LUuUum adventu Spirıtus Sancti«,
wird beruhigt dem Hınvweis der Cyrill hat der Entlehner SC1H eNTt-
lehntes Gut yan den Platz, den der Epiklese an W1ES« aln
glichen und diesem Sınn die Wendung der syrischen naphora »N DPI1VECS
populum TUU:  =] bonitate LUA« umgestaltet

uchologion (Kaıro '3 Cyrull 24/6 Ren 1.47
2 Raes, Une 07a1son eplacee Aans les anaphores SYNIENNES Angelıcum 20

(1943) Festschrift für Voste Rücker erwähnt SC1INeTr Ausgabe
der 1ım nıichts VO  =) dieser erwandtschaft
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So kann Raes das Ergebnis formulieren: C’est la qu'’ıl faut chercher SCS

orıgınes. La 'Lim certaınement la version originale.
SO bestechend auf den ersten lıck diese Argumente auch wirken mögen,

sindiıch glaube nıicht, da{i die Abhängigkeitsverhältnisse richtig gesehen worden

Zunächst 1st beachten, daß sıch der letzte Teıil uNseTrTcs Gebetes auch
griechischer Sprache findet Denn der griechischen Greg lesen WITr

Verlauf des anaphorischen Fürbittgebetes:
ILY) ÖL TAC -&  n AWLAOTLAG KL TV BEBNAGOLV TNG KAPÖLAC LOU VOTERNONG TOV
ACOV GOU TNG YAOLTOG OU X YLOU GOU TVEOLATOG.

YAP ACOC GOU AL EXKAÄNOLA GOU IXETEVLEL XL GOU KL GUV GL TOV
Ilartepa AEYOVOC&
CIn A&OC EXNENTOV NLG CIM YeOC On C@OTNP NLÖV
CIn LEDEUC EAENTOV NLA On EÖOC CIn GOTNHP LGOV.3

Über dıe Verwandtschaft dieser Wendung mMi1t den ede stehenden
der Cyrill und der 'L im 1St kein Wort verlieren. Wohl aber haben WITr
einige Folgerungen ZUNK der 'Tatsache des Vorhandenseıins dieser griechischen
Fassung ziehen.

Es <1bt eine Vielzahl VOIl Fällen, koptische und syrische Gebete
ENSSTC Verwandtschaft aufweisen und diese Verwandtschaft letzten
auf eine gemeinsame griechische Vorlage zurückgeht. el spielt 6S eine
Rolle, ob diese Vorlage uNs heute och bekannt 1St der nicht. Als Beispiel
(#0001> ich hıer 1Ur die Oratıo inclination1is Schluß der 'Lim*?. Wenn WITr

auch be1 uUuNsereXI Wendung auf einen verwandten griechischen 'Text
stoßen, iSt sogleich .5 eine solche griechische Fassung
die Grundlage für die Fassung in nicht-griechischer Sprache 1st. ei 1sSt
aber wohl beachten, diese rundlage nicht ohne weıteres UuUXNseCcI

reg- 1 ext SCWESCH sSe1inN muß

Wenn Wendung bereıits der Greg auftaucht, 1Sst damıt
sogleich ein gewilsser Anhaltspunkt für einen termınus nte quUem gegeben
Denn die Tatsache, daß beide Bearbeitungen der Greg UNSCIC Wendung

gleicher Gestalt bieten, spricht dafür, diese Wendung schon der
Ur-Greg angehörte. Damıiıt ämen ach Hammerschmidt® bıs
die Zeıit

Ren 1,101
4A AnaphSyr 1,46
vgl rChr 497 (1958) 139
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Noch ein weıiteres 1sSt für uNXs diesem Greg- T’ext Voxn Wiıchtigkeit.
Raes hatte mıi1t Nachdruck darauf hingewlesen, daß die Cyrill liest »xne de-
prives populum adventu Spirıtus Sancti«, während 'L im »ne prives
populum bonitate TUAa« bietet; und hatte diesen Befund der
Richtung deuten mussen geglaubt, dafß hier die Cyrill das entlehnte
Textgut dl »den Platz 1n der Epiklese« angepaßt habe

Nun finden WITLr der Wendung, welche die Greg UuNXs bietet, ebenfalls
den Geilist ausdrücklich erwähnt und ZWAT Verlauf des anaphorischen
Fürbittgebetes, einer telle, welche weıit Voxn der Epiklese entfernt ist,
daß ein Einfl Voxn dieser überhaupt nıcht mehr rage kommen kann
Diese Tatsache ruft sofort ein Bedenken die Tragfähigkeit des VONn
Raes angeführten Argumentes wach.

Dieses Bedenken wächst, WE WIT des weıiteren feststellen müssen, daß
Wendung äahnlicher Weise WIEe der Greg auch benutzt

worden 1st. Zunächst CNHNC ich hiıer das ruchstuc eines anaphorischen
Fürbittgebetes sa 1diıscher Mundart, welches Zentgraf Jüngs VeOI -
öffentlicht hat Da he1ißt S‘ »ferner ıtte ich dich, Gott, meıiner
en beraube dein Volk nıcht der Gnade Deines 581 eistes
meıiner Vergehungen und meılines befleckten erzens. Denn dein
Volk und dein rbe bıttet dich, Vater Erbarme dich u  9 Herr . «6

Wıederum befinden WITr uns anaphorischen Fürbittgebet und doch
treffen wiıederum den Geist!

Daneben stelle ich folgende Adus dem anaphorischen Fürbittgebet
der byzantinıschen Bas: XL [LY) ÖL TAC -&  mı] AULAOTLAG KOAÄUONG TNV XAOLV TOU
X YLOU GOU TVELLATOG XTTO TV TOOKELLEVOV Ö  wpo  f  @V” Wıederum 1St die Ver-
wandtschaft der Wendungen offenkundig; wiederum befinden
anaphorischen Fürbittgebet und doch stoßen WIT wıederum auf den

Geist !
Dagegen stoßen WITr auf eine miıt der '"Lım verwandte Fassung, WEe:

anaphorischen Fürbittgebet der arabischen Diıatheke lesen: prıves
populum gratia propter peCccCata INCA, quon1am populus LUUS
SICX LUUS Domine deprecantur icentes

Die bisher aufgestiegenen Bedenken reichen aber och nıcht einer
positiven Aussage Deswegen mussen WITr weıteres Materi1al ausfindig
machen, welches rage klären° Da bietet sich uXs —
nächst die Untersuchung des übrigen Teiles UuUNsSsSerecs Gebetes Eine
Gegenüberstellung der lLexte erg1ibt folgendes Bild

rChr 41 (1957) 69 Brightm 226 rChr (1901)
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' 1ımGCyrill
Taillus obsecramus bonitatem obsecramus Domine et petimus
LuUam, amator hominum

onfundas 110S$ confusione aetferna confundas 110585 confusione geterna
reicl1as NOS ServVIs tu1s reiclas 1105 ServIs tu1is
repellas 105 facıe repellas NOS facıe

q dicas nobis: nesCIO VOS,;, dicas nobis: nesSCIO VOSy)CN ) T' In D sed da capıtıbus nOostris sed da capıtıbus nostris et
fontem lacrımarum oculıs nostr1s, fontes acrımarum oculıs nostr1s,
ut ploremus die ut ploremus die COTam

inıquitates NOSTrAaspeccata nNOostra,
qul1a SUINUS populus LTUUS et quon1am populus LUUS et
PasSsCUaC Luae,

OVES
OVES PaSCUaAC Tuae

dele in1quitates NOSTIrAas remitte TeEINOVEG peccata
delicta nOSsLTra, qUaC COMMISIMUS, dimitte nobis scelera NOSIra
voluntarıa Qaut involuntarıa
scjlenter AQut i1gnoranter ftoLum
occulta manıfesta
qUaC pridem agnOov1mus
aut qua«C oblıt1i
et QUaAC NOVIT ancLum TUUm.

> audı Domine deprecationem populi qaudı PICCECS populı tu1
tu1l respice ad suspirla SETVOTUMN
LUOFrUM

dann das s.chon behandelte Schlußstück

Beurteijlung
Die atze bis stimmen völlıg übereın, S1e keinerle1 Möglıch-

eıt ZUT Bestimmung des Abhängigkeitsverhältnisses bieten.:
Satz welst der Cyrull kennzeichnende ägyptische Wendungen auf,

welche der '"L1ım ehlen AÄus dieser Tatsache läßt sich indessen keın
sicherer Schlufß ziehen. Denn 'Tim kann ebenso gut eine ägyptische Ge-
wohnheiıit geändert haben, WIEe Cyrull eine Wendung mit ägyptischem
Gewand bekleidet haben kann uch die Tatsache, dafß 'Lim innerhalb
der Anamnese mit einer voll ausgebauten ıtte NeUu anhebt, braucht nıcht
notwendig auf den Einfl einer entsprechenden Vorlage zurückgeführt

werden.
ers verhält 65 sıch mıiıt dem achten Satz Dieser steht einer weıt

verzweigten Verwandtschaft, WIEe die Übersicht auf zeigt.

Beurteilung
Sıcher Ist, daß Cyrull diese Wendungen nıcht dem Gebet der 'Lim

entnehmen konnte, da S1e dort nıcht vorhanden
Umgekehrt 1st sehr gzut begreif lıch, '"Liım be1 der Übernahme dieses

Gebetes AUS der Cyrull diese Aufzählung ausließ, da S1Ee Ja Schluf des
anaphorischen Fürbittgebetes och einmal ZUIMM Ausdruck kamen.
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Alle anderen Erklärungen ZUT Aufhellung dieser Textverhältnisse Sind
1e] komplizierter und fügen siıch schlecht das esamt e1In. So glaube
ich diesem lext eine Stütze für die Abhängigkeit der ' 1im Von Cyrill
für den Bereich UuULNsSeCeIecs Gebetes erblicken sollen.

eıtere Auf hellung uNserer rage dürfen WITr erhoffen, WEeLNN WITr Jetzt
einige charakteristische Fälle prüfen, Cyrill und 1ım Rahmen der
übrigen Teıle der Anaphora offenkundige Berührungen zeigen.

Als erstes Beispiel ich den lext AdUus dem anaphorischen Fürbitt-
gebet der '1ım AnaphSyr 1,36, 11=-14 Ich stelle dem entsprechen-
den lext aus der Cyrill gegenüber und füge (aus der griechischen Jak) die
dort vorhandene griechische Vorlage be1

Cyrull '1im
OÜYX ÖTL NILELC SOWEV ÄCLOL Non quı1a NO0os Domine Non qula 1105 Domine
LLVNLLOVEUELV TNG SHKELVOOV dign1 quı suppli- dign1 quı1 offera-
LAKAPLÖTNTOG, Pro beatıtudine INUu  N tiıbı Pro beatitudine

LVOX XÜTOL TADEOTOTECG ıllorum, sed ut ıllı quı1 illorum, sed ut quı1
T OoßEp& KL DOLXTO 01010 ante trıbunal Uni- STAant ante tn'bunal Uni-
BNLATL AVTLAVNLOVEUGOL genit1 Fılı tul, CONTfra genit1 Ü
TNG NLOV EAÄSELVÖTNTOG. supplicent DIo Dau- supplicent DTIO Dau-

pertate vilıtate. pertate et vilıtate.
StO condonator 1IN1qu1- esto condonator IN1qul-
tatum NOsStrarum propter NOSTrarum propter
supplicationes supplicationes CeOTUMmM
anctas et propter SanCcTas, propter
LUUmM benedictum quod LUUM SANCLUmM quod 1N-
invocatum est 1, est 110S,

Beurteilung
Es 1st überraschend, WIEe 1 1ım mıt Cyrıll übereinstimmt.
Um mehr fällt auf, daß Cyraull das Wortspiel des Griechen

LLVY)LLOVEUELV AXVTLILVNLOVELOOL beibehalten hat EPNPECHEDIN WwEHTI
neEPNPECHEDI während "Lim STATt des ersten LLVYLLOVEUELV ein offeramusbietet. GCyrıill hätte ohne Kenntnis des griechischen Textes, eINZIE auf
Grund der Fassung der Tim, schwerlich dieses ortspie. finden können.
In dieser 1 atsache scheint mir ein untrüglicher Anhaltspunkt für die An-
ahme lıegen, daß die Linıe der Entwickelung also gelaufen 1st Grie-
chische Vorlage Cyrıll 'T1im

Die gleichen Textverhältnisse offenbart die Stelle AnaphSyr 1,38,
19f. Die für Cyriull postulierende griechische Vorlage 1st uNXNs DUr

der Verwertung erhalten, welche diese Stelle achten Gebet des Rıtus der
Kniebeuge Pfingstsonntagabend gefunden hat. (Fortsetzung 62)

9  9 206,
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SI SYI Jakll SVYI ]ak12 Greg!?
(Priester)

ÄVEC, ÄDEG, ÄVEC, ÖLDEC ÄVEC, ÖLDEC ÄVEC, ÄDEC
SUYXOPNTOV SUYX®OPNTOV SUYXGOPNTOV SUYX@OPNOOV

Oe6c On Oe6c, OeOc

T TAHATTOLATA. T TADAMNTOLATO T TAPNATTOLATA. a nl0 4 TAPATTOLATO.
NUÖV NLÖV NLÖV NLÖV

und derer,
die VOT dir
gesündigt en

anl0 4 SKOUOLA dr d} CX SX0OUGLA Kl T SXOUOLA XLT SXOUOLA. KL
T ÄKOVOLA, T AXOUOLA. T AKOUOLA. T AKOUGLA.

G& SV YVOOEL, T gu YVOOEL T Au YVOOEL an0 d Sv YVOOEL,
CC S A yVOoLC T SV yvolc anl0 4 SV yvoLcT SV yvoLe

T SV AOY@
Xal anl 4 SV nTpAEEL
T SV ÖLXVOLA

a 0 d XPUTTA,
T DAVEPA,

T TOO0ÖNAC
T AavOdvovta

Z eide TO
A YLOV OQU OVOLL.  E,

10

1l Rücker, Fakobosanaphora 44
Rücker, A, A, 723

ı ammerschmidt, Gregoriosanaphora
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'Lim1 ım (Fürbittgebet)Kniebeug NT: (Anamnese) (Priester)

ÄVEC, ÄDEG, ÄVvEC TAC VOLLLALG ÄVEC TAC AVOLLLAG ÄvEC, ÖLDEC
SUYYX@OPNOOV NILÖV NLÖV GSUYY@OPNSOV On

OEöG,ÖDEG ÖÜDEC

CX TADATTOLATA C NAPATNTOLATA. anl d TADATTOLATA X TAHATTOLATA.
NLÖV NILÖV NILÖV NLÖV KL SKELVOOV

C S K0OUGLAL KlCC SK0UGLA. XL CC SX0OUGLA Xl
CC AKOUOLA a nl0 4 AXOUDOLA an0 4 AXOUOLA.

an0 '4 SV YVOOEL X SV YVOOEL 0)898| T SV YVOOEL
Xal SV Y VOLCKl &v AyYVOLC SV AyYVOLC

C SV XNOY@,
SV TPAEEL,
Sy ÖLXVOLC

T XOUTTA,C XPUTTA AL T
DAVEPA Ü OAVEPA,

T TOOÖNAC CC TOO0ÖNAC KL Ü TO0ÖNAC
CC \a vOdvovta X \oavOavovta T A&x vA vovVTtA,

AL HA eide O s eide TO
A YLOV GOU ÖVOLLO. A YLOV GOU OVOLLO.

X Av TPAGEL,
X S ÖLAVOLC,
CX SV AOY®@

X NACALC NLÖV
TALC AVASTOOMALG
XOl TOLC KLVNLAOL.

14 Rıtus der Kniebeuge en! des fingstsonntags uchologion (Rom
289
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Kniebeugung* Cyrill 1 1ım
SLOTL QUSELC KD AOOG OLTT| quon1am NOMN est qu1s- 110  3 est en1ım homo, quı

qUamı mundus PECCATO, vivat et 11011 peCccet,QUTOU SWOTELOV GOQOU,
etiamsı UnNn1ius die1 et1amsı UN1uUs horae

XÜTOD AGTtLV.
0S Av LLLO N  WLERC CO

vita e1ius b5e M vıita e1Ius

In den Zzwel Lesarten, durch welche 'Lim siıch vVvon Cyrall unterscheidet
(quı1 Vivat NOn PDECCET; horae) geht Cyrull klar mI1t dem Griechen. Diese
Tatsache findet dıe ansprechendste Erklärung durch die Annahme, daß der
Grieche die Grundlage gab, Cyrull darauf weıter baute und '1ım Vonl der
Cyrill entlehnte, aber dabe1 eichte Änderungen vornahm.

Endlich scheint auch die Wendung Memento Domine cCeterorum
orthodoxorum (Anaph Syr 1:26; 1Ur Cyriull (Brightm 172) organısch
g Zusammenhang stehen, da NUr hlıer dıe Aufzählung der einzelnen
Stände der Kırche voraufgeht, während 'Liım die Bıtte für die Kirche
allgemeınen voraufgeht.
ere Stellen, welche nıcht deutlich das Abhängigkeitsverhältnıs der

"1ım VONn der offenbaren, übergehen hıer Uns genugt hier die
Feststellung, S1e alle siıch die von uUuNXs erkannte Entwicklungslinie
zwanglos einordnen lassen und daß eine einzige Stelle gefunden haben,
welche klar und eindeutig die entgegengeSsetzte chtung weIlst.

Endlich se1 och erwähnt, dafß diese Entwicklungslinie SanzZ jener Rıch-
entspricht, welcher Rücker, der Herausgeber der Tım, die Her-
der ägyptischen Züge dieser Anaphora gesehen hat

Somit runden siıch alle Beobachtungen einem einheitlichen Biıld _

SamMmmenN. dıe 'Lim hat be1 der Cyrull eihen gemacht, darunter auch das
Bıttgebet Schlufß der Anamnese. Nun laßt sich nıicht leugnen, dafß der
Gedanke des Nesc10 DOos gerade Bereich der Anamnese der westsyrischen
Anaphoren sechr beliebt ist16. Und niemMmand verkennen, WI1IEe
organiısch sıch dieser Gedanke den Zusammenhang einfügt der Gedanke

die Wiederkunft Christi letzten Gericht löst WIE von selbst die Bıtte
aus: dicas nobis: nNesSCIO vos ! Ja, hier scheıint der se1n, diese
Wendung ihren »SIıtz Leben« hat Es fragt siıch also Schlufß noch,
ob nıcht dadurch uUuNseIc FaNZC Darlegung ad absurdum geführt wiıird !

Be1 der Untersuchung ber dıe Art; WIeE die westsyrischen Anaphoren
diesen Gedanken verwerten, hebt siıch überraschend eine ruppe Voxnl

1exten heraus, welche außer dem Nesc10 DOS och andere Berührungen mit
der 'Lim aufweilsen. Wır wollen dieser ruppe ZUeTST merksam-
eıt chenken

uchologion (Rom 288
In dieser Hinsıcht Sind mM1r Ne aphoren des westsyrischen Bereiches

ekann: geworden: Tım, SeV, Sar L, Chrys; Greg, JohBosr, JohEv, JohdScr und Bas
dazu äth. J
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14 Tım und Sar
1 1ım Sar Il7

obsecramus Domine et deprecamur et 1ıdeo deprecamur Domuine, ut 1n
illa ultıma die adventus tu1 quando

iudicare V1VOS et MOrLUOS,
quando edebis thronum excelsum

subliımem, quando angelı arch-
totum angelı stabunt te, 1udex 1uste et

recte, quando abscondita revelabuntur
et probabun! OIMNECSQUC ho-
mıines timore TemMOre stabunt;

illa ora sententiarum (ferendarum),
Domine misericordius plene, avertas
facıem {uUaA:  3 nobis, intres 1ud1-
c1um nobıiscum, ad CXa dC|
ratum. producas delıcta NOSTrCa,

confundas 1105 confusione aeterna,116e confundas 110585 confusione aeterna,
repudies 1N1os Servis tuls, repudies NOS ServVIs tuls, repellas

1105 facıe Lua, pro11c1as 10S ab Ost10repellas 1058 facıe tua,
dicas nobis: nesCIO VOS halamı tul,; dicas nobis: nesCIO VOS

Beurteilung
Die Übereinstimmung 1n den etzten Sätzen ist offenkundig
Der SaNzZC Zusammenhang legt den Schluß ahe Sar hat diese Sätze
'1ım übernommen und och das Glied pro1Cc1as NOoS ab OSt10

thalamı erweiıtert.
Dieselbe Abhängigkeıt der Sar Von '"Lim offenbart auch die Prüfung der

oratıo velı
'"T'ım Sar I

largire nobis Spirıtum TUUmMm Sanctum, largıre nobıs Spirıtum T[UuUum Sanctum,
Spiritum saplientilae et intellectus, Spirıtum sapıentiae er intellectus,
Spirıtum consılı er fortitudinis, Spirıitum sclentliae et fortitudinıis,

Spirıtum castitatıis et sanctitat1is,
Spiritum sclientiae pletatis,
Spirıtu 1MOr1s tu1l reple NOS et era Spirıtum t1mMorIis et bonae voluntatıs,
10S$ ab OMnı dolo et

ut purificatione aspers10n1s hyssop1 tu1l
purgatı

fac NOS digne qu1 STEMUS ad dıgn efficı1amur qu1 corde PUTIO STEeEMUS
ministrandum et offerendum t1b1 sacr1- minıstremuUs t1b1
ficıum hoc rationabile et incruentum offeramus tiıbı sacrıficıum hoc terribile

et incruentum
ad propitiationem debitorum NOSTIrFrOrUmM

ad remissionem peccatorum NOSTIFrOTrUmM
memor1am defunctorum

ad glor1am quidem tuam Deus Pater, ad gloriam LUa  3 Deus ater
et Unigenıiti Fılı tu1ad gloriam Unigeniti tu1

et ad gloriam Spiritus Omnisancto et Spirıtus tu1 sanct1ı et bon1

17 AnaphSyr 2,20.



ngber:

Beurteilung Folgende ründe sprechen dafür, Sar den ext der '"1ım
VOT sich gehabt, aber sekundär geändert hat

die dreigliedrige Wendung yad propitiationem debitorum
ad remissionem NOSTrOTUM emor1am defunctorum

NOSTITOTUMC. An und für sich würde INal eine solche Wendung erst ach
der Wendung »yad glor1am erwarten. Letztere Wendung aber konnte als
Schlußdoxologie LUr nde stehen. So kam dieser sekundären
Stellung. Wenn 1U azu diese SAaNZC dreigliedrige Wendung der 'Lim
fehlt, dürfte kaum ein Zweıifel daran auf kommen, da{fß der edaktor Von

Sar hier seine Vorlage erweiıtert hat
Eıne gleiche rweıterung scheint auch be1 der '"Lım fehlenden

Wendung »”UT purificatione aspers10n1s hyssop1 purgatı« vorzuliegen.
Die Erhöhung der ursprünglıch /gliederigen Aussage ber den Geilst

auf Paare, die Einfügung des Paares Spirıtum castıtatıs et sanctıtaltıs WIE
auch die Ersetzung von Dretatıs UrCc. bonae m»oluntatıs scheinen .benfalls auf
sekundäre Änderung der Tim-Vorlage durch den Redaktor der Sar zurück-
geführt werden mussen.

Den gleichen Befund treffen WITr be1 der Ersetzung des yrationabıle«
durch »terribile« be1 ysacrıf1c1um«.

Im anaphorischen Fürbittgebet weIlist die Verwendung des Ausdrucks
»USquC ad halıtum OSTrum extremum *® sowohl auf Cyrill WIE '"Liım Das
gleiche gilt Voxn der Wendung yet eOTUumM quı1 praeceperunt nobis, mem1n1Ss-

EOTUMINN orationıbus apud Deus«.1°
Wır gewinnen damıt die überraschende Erkenntnis, daß 'L1ım nıcht die

Entleihende, sondern dıie Gebende 1St.

1, ar TI und 7yS
Be1 der Beurteilung des L extes Chrys können WITLr uns auf die Heran-

ziehung des Textes der Sar beschränken, weil mit dem der Chrys
engsten verwandt ISt.

Sar 1 s
illa ora sententiarum feren-

darum, Domiuine, plene 1sSer1C0r- S, untfen
dis,

avertas facıem tuUA:  3 nobis,
intres iudic1ıum nobiscum, intres in iudiciıum CU: ServVISs tuls,
confundas 1105 confusione

aeterna,
repudies NOS Servis tu1s, vgl Nr.
proliclas 10585 CONSDECLU LUO, e proliclas 1OS fu0o

pudefactos,
repellas 10sSs ab Ost10 amı tul, S

AnaphSyr 2,26
19 Brightm 1F DZW. aphdyr 1,33
20 AnaphSyr 1,168



Das er. der syrischen Timotheusanaphora

Sar Chrys
dicas nobis: nesCIO VOSy qula NO  $ 10OS' dicas: nesCIO VOSy)

negavimus TUU:  3 SaNCcCLUum,

N oben Nr. illa die et err1bıiılı senten-
arum ferendarum,

oben Nr proiuclamur extira ost1um amı tu1

Beurteilung
während Cyrill und '"Tım biıeten »Ne ProlCc1as 110S$5 facıe LUa«, haben

und Sar »”xne pro1Cc1as 10S CONSPECLU LUOC«,
Zu »”Ne dicas nobis: NesSCIO fügt Chrys hinzu »”xhe S1e

1ä1ßt aber dann das »NODb1S« aQuUs.
Das ypudefactos« könnte eine mdeutung des »”Ne confundas 105

confusione ageterna« der Cyrill 'Lim Sar sSe1In.
Nur MmMi1t Sar sind außerdem verwandt dıe Wendungen: illa die

INagna terribilı sententiarum ferendarum intres ludicıum CUIl ServVISs
tuls; pro1clamur eXIira st1ium thalamı

Nehmen WIT die vielen Stellen, be1 denen WIT rChr (1955)
233—47/ eine Abhängigkeit der VON Sar feststellen konnten,
erg1ibt sıch uns ein Panz einheitlıches Bıld Chrys 1St auch 1n dieser Anam-
nese-Stelle durch Sar beeinflußt worden. Oomıt gehört auch Chrys
dieser telle dem entfernten iınfdlufßbereich der 'Tim

1 Sar und Fohdcr
In äahnlicher Weiıse scheint das Verhältnis der einschlägıgen Stelle der

JohScr der Sar gedeutet werden mussen.
Sar I cr

illa ora (sententiarum 1.,) 1in hac ora terrıbilı
Domine misericordis plene Domine misericordiis plene

fa QqVertas facıem LUuUaAam nobisavertas facıem tuam nobis
intres iudiıcıum nobiscum intres iudicıum nobiscum
ad CXa Curatum producas 11C ad EXamenNn adducas

delıcta NOSLIITrAa 110585 auc. be1 Sar en viele nOSs)
confundas NOS confusione ageterna confusionem inconsolabılem 1N-

cut1as nobis.
repudıes 19(0X) ServVIs tu1s reicl1as 1105 NumMero CI VOIUIL

LUOFrUM
proi1cl1as 18(0X LUO
repellas 110S$5 ab Ost10 alamı repellas 1NOS ab OSt10 thalamı tu1
dicas nobıs qula nesSCIO VOS dicas nobıis quıia nesC10 VOS.

Beurteilung
Die Verwandtschaft der Texte 1st offenkundig.
Die Unterschiede bieten wenig Handhaben für eine

estimmung des Abhängigkeitsverhältnisses.
8 Ken 2,476
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Die Benennung der Anaphora ach Johannes Scriba, Johannes
dem Patriarchen (T1219/20) welst Fanz eindeutig eine Zeıt der Ent-
stehung, welche weiıit hinter der elt der Entstehung der Sar lıegt er
ist schon UrC. diese Tatsache das Abhängigkeitsverhältnıs geklärt.

Wır haben also auch 1in JohScr eine Nachwirkung der ' 1im!

L, Tım und syrıische Greg
In letzterer tällt der Satz auf »fontes lacrımarum paenitentiae de capıtıbus

nNOsStris excita«22. Wenn auch die Möglıichkeit einer selbständigen Ver-
arbeitung der Jeremiasstelle nıcht ausgeschlossen ist, lıegt doch der
Gedanke einer Beeinflussung durch 'Tim näher, weil auch andere verwandte
Wendungen anklıngen Indessen hat keinen weck, siıch hiıer SCHNAUCT
festzulegen.

omıt erg1ibt sıch AdUus der Untersuchung der Lexte der ersten Gruppe,
be1 dreien ein aktıver unmittelbarer oder mittelbarer Einfluß der '"Lim

als gesichert anzunehmen 1St, beim vierten besteht die Möglichkeıt dazu,
WIE umgekehrt die höchste Unwahrscheinlichkeit eines Einflusses der
syrischen Greg auf '1im

H.1 SEeDV und Bas
Aus der 7zweıten Gruppe fassen WITLr zunächst die Wendungen der Sev

und der syrıschen Bas 1Ns Auge fassen. Die Gegenüberstellung erg1ibt
folgendes Bild

asSev?3
amus haeredes tenebrarum, S1inas 1105 er1 haeredes tenebrarum,

QquaC lucıs eEXDerTLaC SU:  3 Domuine. qUaC lucis eXpertes 59 Domine
facıas 1105 alıenos socletate alıenemur peculıo TU  © 10S

et dicas nobıiıs qulia NesSCIO VOS1105 dicas nobis qula nesSCIO
VOS

ESVC introducas 110S sententiam :
recedite INC, maledicti1. possidete
ignem geternum.

Beurteilung
Die Verwandschaft Von SevV und Bas 1St unverkennbar. e

Bestimmung steht hıer nıcht ZUT Erörterung Für unNnseren Gesichtspunkt
1St 1Ur wichtig, daß 1Ur dıe Wendung: dıcas nobıs quıa NESCLO DOos mi1it dem
Lext der 'Liım übereinstimmt.

Diese Wendung 1St aber das Glied »”Ne erweiıtert. Diese
Tatsache scheint dafür sprechen, '1ım ihre Wendung nıcht aus dem
Kreıs der Sev-Bas entnommMenN hat

D AnaphSyr 1,118
Anaph>dyr 1,68
Ken 2,548



Das er  tnıs der syrischen Timotheusanaphora 67

IL, JFohEv?®
Der lext lautet: Domine audiamus iıllam acerbam

mortiferam: dicas nobıs Domuine: recedite maledıct1, abıte
1gnem, quia CRO NOn OV1 VOS,. Ne, Domiuine, SIMUS alıen1ı famıliarıtate

avertas, Domine facıem tua:  3 nobis: aspılclas, Domuine, 11058

indignanter ira: NC, Domuine, ascendant pPeCcCaLa crimina (AM
SANCILUM : NC, Domuine, intres 1udıcıum nobiscum: dSdS CISa

NOS, Lamquam Crga COS SCS praecıisa est ultiıonem facıas de
nobıis quası 1N1m1CIs. Non Lamquam alıenos repellas NOS:! pro1lclas NOS,
Domuine, Q facıe Lua, qu1ı COgNOVIMUS divinıtatem

confess1 SU1I1NUS,

Einige Wendungen ngen an solche der Sar Muiıt ' 1ım stimmt 1Ur
übereıin »”Nne pro11clas 110585 facıe L[UAa«, Das ”NeSCIO 1St miıt den Wen-
dungen y»recedite maledıcti, abıte 1ignem« verbunden. Eın Einfl
dieser der JohEv auf ' 1iım erscheint angesichts dieser 'Tatsachen
wen1g wahrsche:

11, JFohBosr?®
Hıer lautet der ext videamusque venılentes ab Orilente Occıdente
apud Abraham Ssanctıs recumbentes, 10S CIO Spiırıtu Sancto

separatı ellclamur foras audiamusque iıllam acerbam icentem: ainen
1C0O vobıs: NesSCIO VOS uch hler 1st der ontext SANZ anders als
in 4 41m

Zusammenfassung D“on

Be1 den 'TLexten der ersten Tuppe, welche nıcht weniger als Von
äallen um({aßt, spricht alles dafür, dafß ' 1ım nıcht dıie Empfangende 1st

Von den och übrig bleibenden Anaphoren bıeten JohBosr und
JohEv eine SaNZ umgebaute Wendung Eın deutliches Anzeıiıchen für einen
iınfluiß dieser beiden lexte auf den der 'Lim ist nıcht erkennen.

Die Fassung dieser Stelle in SEeV und der syrischen Bas scheint
ebenfalls dafür sprechen, dafß '1ım nıcht Von iıhr beeinflußt worden 1st

Be1 dieser Lage der lLexte kann INan unmöglıch SdSCH, dafß das
des Nesc10 vos-Gedankens der Namnese der ' 1ım 19888 Urc dıe

Gewohnheit westsyrischer Anaphoren erklärt werden könne. amıt aber
entfällt Von dieser Seite her die Möglıichkeıit einem durchschlagenden
INSpruc. die von uUuNXs auf TUnN: einer anderen Methode SCWONNC-
NnenNn Ergebnisse.

Ren 2,165
Ren 2,425



Zum Papyrus 465
der John Rylands Librarv Z.u Manchesiter

VO:  -

Hıeronymus Engberding OSB

Im Jahre 1920 erwarb dıe Leıitung der John Rylands Lıbrary Man-
chester eine eihe Von Papyrı, welche Rendel Harrıs 1916/17 Ägypten
ausfindig gemacht hatte ber erst Jahre 1938 erfuhr die wissenschaftliıche
Öffentlichkeit des Catalogue of the GreekR and Latın Papyrı ın the
Fohn Rylands Library, Manchester, der VON dem hervorragenden Papyrologen

Roberts herausgebracht wurde, dafß sich diesen Papyrı als
Nr 465 ein hochbedeutsames Bruchstück der griechischen Markuslıiturgie
befindet Die edeutung dieses Bruchstückes schien och dadurch
wachsen, der gleiche Papyrus WC auch VvVonxn anderer Hand eın
Gebet für Verstorbene enth:  ‚9 welches sıch sowohl hinsichtlich des
Wortlautes WIE der Stellung Gesamtrahmen dem landläufigen Lext
der griechischen Markusliturgie nıcht glatt einordnen ließ Rob ertitis
olte deswegen das Urteil des Rev Prof. Ratecliff e1in, der sıch
folgendermaßen außerte: » Its position after Consecration ecalls the SUYXY
TOOGMOPOU of Seraplon, hıch follows fashıon of devotion SEet by the
practice commended Dy Cyrıil of Jerusalem who Sa YS that the PraycCrI offered

thıs MOMenTt for the departed 1S WLEYLOTY ÖVNOLG The Oopts
PICSCIVC lıturgıies, ”St Basıl”” an 25 St Gregory” which follow Jeru-
salem practice placıng complete intercession after Consecration, an
thus abandon the Alexandrın tradıtion represented Dy St Mark 'Ihe
s1ıgnıficance of thıs ole fragment the origıinal WNAeLTI lay, should
thı 1n thıs petition for the departed and its posit10n.«*

Indessen meldete sogleich ach Erscheinen der Veröffentlichung Hans
Lietzmann seine Bedenken gegenüber der Auffassung Ratceliffs an
VOT allem deswegen, weıl ein SANZCS Satzstück aus dem 'Lext des Papyrus
sıch überhaupt nıcht 1in der griechischen Mark nachweisen läßt, sondern
Eigentum der ägyptischen Bas ist Odılo Heiming stimmte 1in seinem
Literaturbericht d zu®

Allerdings trıfit diese Argumentatıon nicht 1Ns Schwarze; außerdem läßt
sich die Untersuchung durch Heranzıehung anderer verwandter 'Lexte
och wesentlich vertiefen. Daher se1 die rage der edeutung des
Gebetes für die Verstorbenen auf uUuNseTeI Papyrus och einmal wieder
aufgerollt.

Roberts d., d. 25
Znt W 26 (1937) 202
Archiv Liturgiewissenschaft 1 (1950) 254



Zum Papyrus 465 der John Rylands Liıbrary Manchester

Die Verschiedenartigkeit der Herkunft der Vergleichstexte läßt esS
ratsam erscheinen, die Prüfung UuUNsSsSeTCcsSs Gebetes Tre1 Abschnitten VOTI-
zunehmen.

Den ersten Abschnitt soll die (jottesanrede mi1ıt dem doppelten Ausdruck
des Bıttens en Diesem l1ed stellen WITr den Auftakt den Gebeten
für den Patriıarchen Von Alexandrien und für den Kaiser gegenüber, welche
die griechische Mark eröffnen *; sodann den takt den yGroßen drei«‚
welche der griechisch-ägyptischen Bas die des 508 Gläubigen-
gebetes VOTLT Beginn der eigentlichen Anaphora einnehmen‘®; endlich die
kurzen Wendungen, welche Papyrus Voxn Straßßburg® und 1n den Hss
der griechischen ar das anaphorische Fürbittgebet einleiten:

Papyrus
urg BasMark Pap Mark

XL TEL AÄLV NX -
dEGTOTA. ÖdEGTOTA. KANECOLEV TOV

XUpLE KUpLE Oe6c Or TAVTOKXPATORC KL
TAVTOXPATOP TAVTOKPATOOP, Onr SXAENLOVA Oz6v, TOV

5 0090900 0002  ° O.,[0 8 TATNP OU XUPLOU TATEPC TOU XUPLOU
57 0, 09 008ı KL S0U XL XXl SOU XL

NILÖV SOTNDOG NILÖV GWOTNDOG NLOV
Inco5 X pLOTOU, Inco5 X 0LOTOU, Inco5 XpLOTOU,

gOLEOX XL ÖE0LEUX XXl Öe0LEO& KL Öe0LLEO& K.XL 5L QU Öe0LEO& KL
TADAKANOULEV TAPAKANOULLEV . 0,.LWWQ. TAOAKANOULLEV TAOAKANOULLEV

DLACVÜRDOTIE, DOTE DLACVORDWOTE, OLACVORDOTE,
A yaOe X yaAOE. Ü yaOE MynOnt:L

Aus dieser Übersicht 1st die Stellung uUuNserer Formel innerhalb der
Parallel-Erscheinungen klar ersichtlich, ebenso das tadıum der Ent-
wickelung, welches s1e innerhalb der einzelnen Erscheinungen eiNnNıMMt :

Anfang steht ein einfaches, SanzZ na  es ÖsOLEOX VL 1504
KANOULLEV

Dieses Nnımmt ZUT Ausschmückung der Anrede und ZUT Vertiefung
der irkkraft der Bıtte die Eigenschaftsworte OLAXVODGTIE, Ü yoOE hinzu.

Gegenüber diesen beiden Gestalten zeichnet siıch klar ein stärkerer
Ausbau der Gottesanrede ab die Bezeichnungen für Gottes acht und
Herrschaft hervor; aber auch seine Vaterschaft gegenüber uNseTreNll

Brightm 114
Ren I 58

Quasten, Monumenta Eucharıistica et Liturgica Vetustıssıma (Bonn 46. Z - V DE Brightm 126
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Heiland esus Christus findet scharft akzentuilerten Ausdruck: ÖSOTOTA,
XUPLE On De  OC TAVTOKXOATWP On TATNP TOU XUPLOU KL 005 KL COTNDOC
NLÖV Inco5 AÄpLOTOU.

Eın solch stärkerer Ausbau legte sich Voxnl selbst nahe, WC) die sıch Al-

schließende Bıtte der Bıtten 1in einem mehr selbständigen Rahmen Ver-
wendung fanden Letzteres isSt der Fall be1 den beiden obenerwähnten
Gebeten (für den Kaıiser, für den Patriıarchen) der Vormesse der Mark;
hiıerhın gehören die »Großen dre1«, WIe S1e die ägyptische Bas der eben
nn telle aufweıst; hierhıin gehören die » Kleinen drei«, WIe S1Ee VOT

allem koptischen Rıtus verschiedenen Stellen des tundengebetes
und des tuale auftreten®; hierhıin gehören die yacht«®, WI1Ie S1e ebenfalls
des öfteren koptischen Rıtuale Verwendung finden!®. Kür uUuNXs spielt
e1 eine Rolle, ob diese Auftaktformel VOT jeder der einzelnen Bıtten
wiederholt wıird * ob 1Ur Begınn Für uns 1St aber VOON größter Wichtig-
keıt, dafß diese Formel sıch nıiıcht anaphorischen Fürbittgebet der Mark
findet, während umgekehrt der Inhalt der einzelnen Bıtten sıch weitgehend
mit den Bıtten des nn anaphorischen Fürbittgebetes deckt

Aus diesen Erkenntnissen läßt sich eine unbestreitbare Folgerung ab-
leiten: Wenn 1Un uUuNser apyrus diese Formel nıcht der Fassung VOI -

.9 WIe S1e dem anaphorischen Fürbittgebet der Mark eigentümlich Ist,
sondern jener Fassung, WIeE S1e den verselbständigten Bıtten eigen 1St,
dann wıll Papyrus nıcht unmittelbar das anaphorische Fürbittgebet
zitieren.

Diese wichtige Erkenntnis wird och dadurch bestätigt, daß der Heraus-
geber des Papyrus ausdrücklich bemerkt, handelt siıch be1 UuNsSeTCIL Gebet

einen anderen CcANreiber als den, welcher den Begınn der naphora
niederschrieb. Damıit 1st sofort die Möglıchkeit gegeben, der zweite
Schreiber ein anderes 1el verfolgte als der

Nach dieser Untersuchung des ersten Teıles UNSeTCS Gebetes empfiechlt
sıch, sogleich die Prüfung des etzten (drıtten es vorzunehmen.

Lıietzmann und Heiming haben hıer auf die Verbindung Von Stellen
AUus der aägyptischen Bas und der Mark hingewlesen. ew1ß 1sSt eine solche
Mischung ekundär geschaffenen Lexten durchaus möglıch. Indessen
bietet eine andere ue. eine el einleuchtendere arallele die koptische
Fassung der Cyrill, und ZWar Was besonders die Wagschale fällt —

wohl der sa 1dischen WIE in der ohairıschen Fassung Wır stellen die

B Euchologıon Kairo 898)10
anchmal auch als ys1ieben« bezeichnet, wei1l eines der Gebete in Wegfall geriet.

LO be1 der Spendung der TJTaufe, der hl Ölung USW.
11 Letzteres 1sSt der Fall be1 der Bıtte für dıie Toten, welche sich 1mM ahmen

des koptischen yWeihrauchdienstes des Abends wıe des orgens« findet kop-
tisches uchologion a1ıro 1898)11 9 vgl ebenda 14, 17, 19 uUSW.
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Von Lıetzmann und Heiming angeführten Sätze denen A4aus der Cyrill
und aus unserem Papyrus gegenüber:

Bas1l? Papyrus Cyrill!*
Zu0e ÄTEÖpPO OÖUVY SV  38  o AMNEÖpPC Ö  ÖUVN SV  38  Oa AÄTMNEÖpO Ö  ÖUVN)
KL NOTEN AL OTEVOY - K.XL NOTEN Xal OLEVOAY - XXl NOTEN XL OLEVOY -
LLÖOG SV TN ACULTTDOTNTL LLOG SV TN ACLTDOTNTL LLÖG SV ÄCLLTTDOTNTL
GV Y LOV 010180 TV X  LV OQU TV X Y LOV OQU

GUVAVEYELDOV Xal TV AVEYELDE ö8 XL TV
SAÄPKO UT GOV SV SÄPKO, NTV SV
S  w  , n ÖPLOXG HKOTX NILEDC OOLOXG KATA
TAC XANDELC Xal TAC AANDELG XXl
AUEeuÖET OQU ETOAY - AUbeuÖELG OOQU ETOY -
YEALAC YEALXG

YAPLCOLEVOG XUTOLG AXTOÖLÖOUG XÜTOLC YAXPLÜCOLEVOG XÜTOLC
anl0 4 TV ETAYYENÖV

FA
T TOV ETAYYEALGV

OQU A yoAO, %ODÜXA- z OD  2  Oa)- GOU ya z O'  A  OaA-
LLÖG QOUX SLÖSV XXl 0ÜG OC OUX SLÖSV K} ÖC LÖOG OUDX S{ÖESV XL QÜC
OQOUX. NAXOLOEV XL v  m] OQOUX NXOLOEV AL STT| OQUX. NXOLOEV KL .  m{ı)
XAXOÖLAV XVODOTOV XADÖLXV XVORDOTOV KXADÖLAV XVOROTIOV
OQOUX veßn OQOUX veßn OQOUX. X  ß

Äus dieser Gegenüberstellung erg1ibt sıch, daß der ext der Cyrill eine
SdNZ charakteristische Eıigenart aufweist: stellt eine Verbindung einer
telle der Bas mıiıt einer Stelle der Mark dar, wobel das verbindende
Zwischenglied sıch weder 1n Bas och Mark findet Wenn 1Un der 'Lext
uNseTeSs Papyrus sich Zanz miıt der Fassung der Cyrull deckt, auch das
verbindende Zwischenglied aufweilst,; darf Inan als eigentliche Parallele
weder dıie griechische Mark och die aägyptische Bas heranzıehen, sondern
eben 1Ur die Fassung der Cyrull

Die rage 1sSt L1UuN: hat der Schreiber des Gebetes uNserecs Papyrus
zufällig die gleiche Zusammenstellung Von einschlägigen 1 exten HC
NOIMMCN, WIE S1e 1ın der Cyrill vorliegt ? Eıne solche Annahme 1st Von
vornherein wenig wahrscheinlich.

Hınzu ommt noch, daß die unfer behandelte Einleitung aufs eut-
liıchste ara hinweist, daß Gebet sich lıturgische Fassungen
anlehnen wıll

Hınzu oOmMmMt ferner, da{f3 Kosmas Indikopleustes 1n seiner 550
geschriebenen I opographıa Chrıstiana aus dem lıturgischen eDet für die
Toten ausgerechnet diesen weder Bas och in Mark belegenden Satz
bietet: TV Duy  YıV TODÖE AVATEAUCOV, GUVAVEYELDWV XL TV OXPXO %XÜTOU SV

I Ren 141
13 Brightm 129

Assemanı, eX liturgicus „1,164
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NWEP  X OPLOXC AT TAC XANDELC KL AEuÖELG GOU ETa yYyYEAAG*S. Dafß
Kosmas gelebte Liturgıie ziıtieren will, unterliegt aber keinem 7Zweifel.

Endlıch lesen WIr dem Gebet des Rıtus der Kniebeuge Pfingst-
SONNTAS (byzantinisch*‘ WIe koptisch*”) folgende Stelle GUVEYELDOV KL T
COLATA YLÖV SV a:  >w  VE OPLOXCG AT TAC X YLAC GOU X.XL AELÖELG ETAY-
YEALAG. Niemand kann übersehen, dafß S1e aufs engste verwandt 1St mit
der Fassung der Cyrall.

die Unterschiede Lasten des Bearbeiters des Rıtus der Kniebeuge gehen,
beweıisen olgende Stellen 4UuSs demselben Gebet, welche edesmal der etr.
uelle, welcher der Bearbeiter sS1e ät, gegenüberstellen:

Kniebeuge byz Bas Chrys*®
Yın AA mLÖL AVAOTAGEOC CN L@vVvLOL ST SATLÖL AVAOTAGEOC CN XL VLOU

Kniebeuge Iaklß Cyriull®*®

KOATOLG "Aßpocı Xal SV KOÖATMOLG TCGOV AL YLOV NATE-
"loa0x% XL "1ox0x6ß, DV NILÖV "Aßpaxcı Xl

"Loxax KL "1x0x6ß

SV XOp  X COVTOV, SV YOPA COVTOV, SUVAXHOV XÜTOUG £LC TOTCOV
ELC BAGLÄELAV 0UPAVÖV, SV Baoılelc GOQOU, XAONG, ST DÖOCTOC AVOLTEOLÜ -

GE0WG,„,
SV TAOXÖELOH TNG TOULONG,Av TAOXÖELOH® TOLONG, SV TOULON TOU TAOAÖELCOVU,

SV TOLC KOATOLG "Aßoadı KL
oben *locacdx VL 1oxxoß TV oben

Y LOV TATEOV NLÖV,
Ö0ev ATNEÖP O'  SUVN NOTEN KL u00a AMNEÖPC OÖUVM, NOTEN XL
GTEVOAYLLOG, GTEVOAYLLÖOG,
u00a SNLOKOTTEL TO DOC OU
TOOGCOTOVU GOQOU KL MATtTX -

ganz untfen ACLTEL S5L TAVTOGC. SV ACLTTOOTNTL TV A  LV
NULÖV X TEMN TNG C@NG 01910 P

YPLOTLAVO XL C  A  EUAPEOTA XL
AVALLAOTNTOL. Svy £LONVN MOTEÜU-
Quvov, XUPLE, XUpLE,

15 Windstedt, T’he Christian Topography of (J0SMAaS ndıcopleustes (Cam-
riıdge 774

16 Euchologi:on O LEYO (Rom 288
10

18
Tukı, Euchologıon et Pontificale (Rom 226-416
Brightm 407 byzantinische Bas oder Chrys, Lextus

eterson, Dıie alexandrınısche Liturgıe beı Kosmas Indikopleustes Ephe-
mer1des Liturgicae 46 (1932) sieht also dıie Entwickelungs nıcht richtig, WC)

meıint, die Mark habe hier ydıe Fortsetzung des alten Gebetes unterdrückt«.



Zum Papyrus 465 der John Rylands Lıbrary Manchester

Kniebeuge Cyrill
ÖL T“ GOU ETLOLVAYOV NLG , ÜTtO TOUC
YEAGOV ELOALYOV ÄTAVTAC ELC TOSAC TG SXEKXTÖV GOU

LXC Y  LAXG GOU

GUVAVEYELDOV XOl ÖOGOLATAX GUVAVEYELDE XXl OOPXO
NLGOV Sy NILEPC OPLOXC SV NILEDA ÖPLOAXG
KT TAXC Y  LAXC OOQOU KL X  WEeu- MO XC AANDELC XL A&beu
ÖELC ETAYYEALAG OU.  &T SOTLV ÖELG O OQU ETAYYEALAXG
QUV TOLG Ö0QUAOLG GOU YAPLCOLLEVOG KXUTOLG an Ö}

ÜcdvoaTtTOG, EXÖNLOULVTOV YILÖV ETAYYEALGÖV OGOQU 0 d AUl z Ö®-
ATTO TOU OGOLAXTOG XXl TDOG ÜoxXALOG OQUX% S{ÖEV Xal QUG OQU.  x

TOV SOV SEXÖNLOULVTOV, NXOVOEV XXl Snl KAUDÖLAV
Q WETAOTAOLG XT  ® T AVOPTAOTIOV OQU:  -ß z NTO
AUTTNPOTEROV STT| YPNOTO- Oz6c TOLG AYATÖOL
LE Xal OuLLNÖEGTEPA XXl OVOLLO, OOQU TO ‚Y
AVATTAUOLG Xal XX L ÖS 019)  w SOTtLV OQOUV LOLC 50  Ü -
Xal a} A MARDTOLLEV ELG ÄOLG 010190 ÜdXvVoATOG,

CO el ÖS XL e NULEANGAV
NILKOTOV C XvVOpmToOL cP -

VOUVTEC X  NX Xal SV
XOCLO,

LAÄEOOC NILLV XL KXATAELOOOV Y KL
(XUTO LG OLA ÜRGTTOG Oe:  ‚ÖC OUYXGOPT-

OXL XUTOLG
SLÖTLSLÖTL oUSöELG XuOxpOC o  n oUSeElLC XOxpOC XD

TU SUCDTELOV GOU AULAXOTLAG, 008 LL NM  SO
008 LL N  SO CN C SCOTLV
‚urT| SGTLV XOCW  ‚G
el LLOVOC Srl YNC Incod AÄDLOTOV)
DAVELG ‚VALARTNTOG, XT  OC YAXp SOTLV LLOVOG
CIn Kvuptoc NILGÖV Incoc S DAXVELG ST  1 TNG
ÄpLOTOG, ÖL NO VTEC SATTL- YNG,)
COLEV SASOUG XXal —»  n
OGE®WC C  O  )I  l
ÖL NLLV Xxl XUTOLCG ÖL ÖV XXl NIALV Xal XUTOLG
CC A ya XL DLAXVÜPOTOG CC A yAOOC XL DLAXVOROTOG
Os6c ÄVEC, ADEG, OLYXOPRNOOV ÜE6c ÄVEG, X.DEG, OUYXOPRPT)OOV

MADATTOLATA 1UOV Oz6c HMÄADAMTOLATX
1LOOV

Das er der ]l exte 7zueinander scheint 1Ur verstanden werden
können, da{}3 der Redaktor des Gebetes adus dem Kıtus der Kniebeuge griechische

Vorlagen enutzte, WIC S1C der Cyrull und der antreffen, diese orlagen
aber Siınn äanderte. afür spricht zunächst dıe Verkoppelung VOIl Texten
aus der Cyrill und der Dafür spricht auch der erweıternde Charakter I}|
Stücke, welche dem Rıtus der Kniebeuge als Überschuß sich findet. afür
spricht en! die Umschmelzung des Gebetes, das Wendungen, welche UuTr-

sprünglıch auf Verstorbene gemunzt WarcCH, jetzt auch auf Lebende wendet.
Beachte dieser Beziehung VOLT allem die Anderung Von GAOXKA aulo d
OOLATA NLOV



Engberding

AÄAus all diesen 1Lexten erg1bt sich:
Wenn auch das Mittelglied siıch weder der Mark och iın der

griechischen Bas findet, WAar 65 dennoch auch griechischer Sprache VOI' -
handen

Wenn Un aber alle Te1 Glieder unNnseres Gebetes griechischer Ur-
sprache vorliegen, darf INnNnan mit gutem Grund die Ansıcht außern, dafß S1e

dieser griechischen Gestalt bereıts dem Bearbeiter der koptischen Cyrill
vorgelegen en Das würde dann bedeuten, daß diese Entwickelung des
Gebetes für die Loten schon der griechischen Textgestalt erfolgt 1St und
nıcht Lasten des koptischen Übersetzers buchen 1St. Diese Erkenntnis
1sSt ein wichtiger Beıtrag ZUT rechten Erfassung der Entstehung der koptischen
Cyrill, der Aaus der Untersuchung UuUNsSeIcs Papyrus och nebenbe1l abfällt

Da Papyrus, welcher dieses Mittelglied griechischer Sprache
anführt, dem zuzuschreiben 1St und da die Abfassung der T opo-

Pap Cyrill yrı sa‘id““
TOUT@V IO VTCOV TOUT@V KL TL VTCOV

COV XOLLNDEVTOV TCOV XOLLNÜEVTAV KL SV
LG TEL SOU AVOLTTEOLU TLOTEL AÄ0LOTOU ANVOTEOUGOA-
LLEVOV LEVOV

TAC DuyX  XC AVOATTODOAL TAC DuyX  XC ANOATEMDGOAL
KATAELWOOV KATAEL®OOOV.H

LETO TV Y LOV SV KOAÄTMOLG TCOV X  LOV SV KOATOLCG GV A  LOV
GQU UVC TATEOOV NLOÖV Aßpadıy Xal TATEDOV NILGÖV "Aßpacıı AL

"loxax Xal "Iuxx6ß. "locox0x% KL "Ioux6ß.

Wiıederum fällt auf, W1IEe CHNS verwandt die Fassung uUNseIres Papyrus mMi1t
erjeniıgen der bohairiıschen Cyriull ıet. Vor allem trıfft das für die
Wendung LO TEL 0200 AVATAUOALEVOV. er 1St auch Papyrus
bedenkliıch XL SV  w erganzen. Wahrscheinlich 1st aber Papyrus hınter
XOLLUNDEVTOV och eIWAas mehr ergaänzen; vielleicht TATEODGV YLGÖV der
XÖEADÖV NLÖV Ebenso 1St ach AVATNAUOALEVOV eine rgänzung notwendig.
Roberts hat hıer O XPYXNC XOG/LOU vorgeschlagen. Das glaube ich aber
nıcht, weıl Gebet Sanz deutlich einen mehr persönlichen Charakter
tragt und sicher LLUT für einzelne, bestimmte J1 ote gedacht Wal, während
mi1it dem Ausdruck XT XOXNC XOG|LOU das Gebet auf alle seit Begınn der
Schöpfung Verstorbenen ausgeweıltet wird Dagegen scheint mir auf Grund
der Parallelen notwendig ein TAC Duy  XC erganzen se1N.

& WwW1e
22 rChr 17 (1919) 12



Zum Papyrus 465 der John Rylands Library Manchester

graphıia Christiana die Zeıit 550 anzusetzen ist, erg1ibt sıch, unser: e
griechische Fassung bereits 550 1n lıturgischem Gebrauch WAär. Freıilich
1st diese lıturgische Verwertung nıcht überall durchgedrungen, WIE die
Gestalt der griechischen Mark ze1gt?9,

etz bleibt och der Rest unNnseres Gebetes untersuchen. Hıer 1st NUun
zunächst festzustellen, daß Gegensatz den beiden bisher untersuchten
Teılen dem jetzt untersuchenden keine unmiıttelbaren Parallelen ZUT

Verfügung stehen. Das 1St mißlıcher, als der lext selber obendrein
och verstümmelt 1st.

Wır suchen daher Wendungen, welche einigermaßen verwandt e_
scheinen

ark%3 Bas*4 Greg“
TOUT@V ITA VTCOV ITA VTOOV

LWVNOONTL KUpLE
GV TOOKEKOLLNLEVOV SV
00662 TLOTEL TATEDV
NLOV XXl KÖEADGV

TAC DuY:  XC AVOTTAÜGAL XL AVOATEOUGOVTAG DUX.  XC AVATTUGOV.
KATAELGOOOV. TAC DUY  %C ÜT

SV xé)arqu TV Y  LV LLETO OGLOV, ET ÖLXALOV.
TATEDOV NLLOV Aßpacı KL
"loox0x% XXl ' 1xx6ß.

Die Wendung ET TCGOV AYLOV GOUL möchte ich für eine freie Umgestaltung
des UrCc. die ägyptische Bas auch 1n der Cyrill eingebürgerten SV KOATOLG
T C(OV XYLOV TAXTEOGV c0ou Aßpoadı xa locaod KL ' 1uxxwß halten Diese eu
paßt Sanz vorzüglıch dem aus anderen Beobachtungen bereıits erarbeıteten
Charakter uNseres Gebetes 6S wıll nıcht unmittelbar euge des lıturgischen
Lextes se1n, sondern eine erwertung dieser lıturgischen 1l exte einem
besonderen Eiınzelzweck Eıine ahnlıiıche MSC.  elzung dieser alten lıtur-
gischen Wendung scheint auch der aägyptischen Greg vorzuliıegen, WECLnN
S1e dıe Fassung LLETO OGLOVs LETO ÖLXOLEDV bietet. Wegen des großen Unter-
schiedes Wortlaut glaube ich aber nıicht, das Gebet uNserIecs Papyrus
hıer einen unmittelbaren influß der Greg erfahren hat, sondern ich möchte
beide Erscheinungen LUr als selbständige Auswirkungen ein und derselben

WwIie Ren 1,104
2 WwIıe

6*
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Grundkraft ansehen. Für die Ergänzung des UVOA sind WITr auf bloße
Vermutungen angewlesen. An und für sıch läge 6S nahe, dem Urc die
lıturgischen lexte dieser verbürgten GUVAWOV greifen Indessen
bleibt dann die grammatische Konstruktion gänzlic. unbefriedigend. Denn
zwischen OLACVOÜROTIE und TCGDV XOLLUNDEVTOV ist auch nıcht der geringste
atz für eine Ergänzung, weder für ein UuWMNoONTL och für ein ÜTEP. Man
ommt indessen einem einwandfireıjien grammatiıschen Satzbau, WC

UVOA GUVAVATEKULGOV ergänzt. Dann erhalten WITr folgenden Satz
TCGOV KOLKNDEVTOV KL SV LO TEL Oz05 AVOATAUOALEVOIV TAC DuyX  XC LETO
TCOV A YLOV GOU ÄVATOAULOOV, SV  3,  0& N Diese Ergänzung bleibt außerdem

der Nähe der lıiturgischen Vorlage

rgebnis
Das Gebet des Papyrus 1st jetzt 1n seinem mfang verständlıch.
Es läßt siıch die bisher bekannten Texte einwandfre1 einordnen.
Es 1St keıin unmittelbarer euge der Mark, sondern eine privaten

Zwecken erfolgte Verwertung vVvVonl TLexten der Mark
Diese Verwertung erfolgte durch eichte Änderungen, Auslassungen

und Benutzung weiter entlegener exte
Die enutzung des Fürbittgebetes für die Toten Aaus der Mark

offenbart eINE griechische Textgestalt der Mark, welche den bisher
bekannten Zeugen der Mark nıcht belegen ist.

Eıne andere Stellung des Fürbittgebetes der Mark darf aber
keinen Umständen aus uNseTrelhll hergeleitet werden. Ratceliff£s
Auffassungen sind rundweg abzulehnen



Usia, Hypostasis un verwandte Begriffe
In den ekenntnisschriften des Petros Mogilas

und des Dositheos VOo  ; Jerusalem
VON

Ernst Hammerschmidt

Das ekenntnis des Petros Mogilas
(Die Con{iessio Orthodoxa)

Dıie Bekenntnisschrift
Petros Mogilas*, So.  S des nachmalıgen Fürsten der Moldau Sıimeon

Ivanoviıc Mosgılas, wurde ach seinen Studien der Sorbonne ONC. und
1632 Urc. den Patriıarchen T’heophanes Voxn Jerusalem zZu MetropolitenVon
Kıev geweıiht. 1638 verfaßte Muiıtarbeit Von Tre1 anderen Bischöfen
eine Glaubensschrift, die 1640 Von der Provinzialsynode Kıev teilweise
geändert und erganzt wurde.

Die Sprache der Bekenntnisschrift 1st eine eigenartige, seltsam klıngende
und dem Neugriechischen schon nahekommendeVulgärsprache, deren igen-
heıten Kımmel? behandelt hat Nach einigen Veränderungen erhielt die Be-
kenntnisschrift UrCc das Gutachten der Synoden assy 1647 und Jeru-
salem 1643 unfer dem ıte "0p4  O  E  S0E06 OLOÄNOYLA TNC TLOTEWC TNC KATOALKNG
XL XTOCTOALKNG EXKÄNTLAG TNG XVATOALKNG Anerkennung 1n weıiteren reisen.
Da das Bekenntnis Von den russischen Patrıarchen Joachım und Hadrıan
(der 6S für en göttlich inspirlertes Buch hielt!) auch russischer
ersion verbreitet und irchlichen reisen ANSCHOMMCH wurde, SOWIE
durch Zar Peter Gr die Kırchenordnung VON 1723 gesetzliıc. auf-
ZFCHOMUNCH und Voxn einem zusammenfassenden russischen Katechismus
verbreıtet wurde, fand S1e der damalıgen Zeıt fa allgemeıne Anerkennung.

Zur edeutung der Confess1o0 Orthodoxa des Petros Mogılas mu{fß hier
allgemeın gt werden, daß die Ostkirche ekenntnisschriften nıcht
dem Sınne kennt, diese einen allgemeın verpflichtenden, OTINa-

Literatur: Barlea, De confessione orthodoxa Petrı Mohaulae .
> Andron. Demetrakopulos, "OpT000E& “EMac e1pz1g 154s.; Feuer-
lınus, De Relıgione Ruthenorum hodıerna (1745) 16; Gaß (Ph ever); Petrus
Mongılas Real-Encyklopädie für protestantische T’heologie und Kırche 313, 49 — 523 3

Golubev, Petrus Mohyla und seine Mıtkämpfer Kiev 1883 — 89; Bde);
Malvy-M. Vıller, La confession orthodoxe de Pıerre Moghaıla Orientalia

Christiana 10 Rom Panaıtescu, I,/’ınfluence de Poeuvre de DPetrus ohyla
ans les princıpautes roumaınes arıs P1cOt, Pıerre ovıla Mogıla)

Legrand, Bıblıographie hellenıque du sıecle arılıs ss
2  D Ernst Kımmel, 2071 symbolıcı ecclesıiae orıentalıs ena 1LX3 ogılas

selbst hat seine Confessio ateinıscher Sprache abgefaßt, vgl alvy-Miıller
e L1 De  5 Loofs, Die rsprache der Confessio orthodoxa heologische en

und Kritiken 1898
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tiıven Charakter hätten. S1e sind vielmehr der d einen bestimmten
Zeitraum gebundene USCTUC ihres Glaubenslebens, der die Jjeweıilige
Überzeugung der Kırche darstellt. Da Petros as einen großen eıil
seliner ung Abendland empfing, hat natürlich manches AdUus der
lateiniıschen Kırche das Bekenntnis mi1t hineingenommen, Was nıcht
ursprüngliıch ostchristliıche Formulierung WAär. Die Wertung der Confess1io0
Orthodoxa der heutigen orthodoxen Theologie 1sSt unterschiedlich,
allgemeinen wird ıhr keine unbedingte Geltung zuerkannt. Eın alterer
Theologe, Jon Michalcescu, erkennt sS1e als yallgemeıne symbolısche Schriuft
der 31 -OT, iırche« an®, während etropolıt Seraphım 1n seinem Buch
»Die stkiırche«*, das deshalb Von besonderem Wert 1st, weıl die Ansıcht
der Orthodoxie selbst wiederg1bt, die Confess1i0 Orthodoxa als »keın
selbständıges Werk«, sondern als »oberflächliche Umarbeıtung römisch-
katholischer ogmatiıscher ehrbücher« bezeichnet. Das estreben der
orthodoxen Theologie geht dahın, sıch VON der lateinıschen cNolas und
dem Rationalısmus, der teilweise durch ertreter des Protestantismus
Zarenhof ingang fand, befreien und den Lehren und ZUT Sprache
der Väter und er der patristischen eıt zurückzufinden.

Us14, Physıs, Hypostasıs, Prosopofi
ın der Confess1io Orthodoxa

a) In der Gotteslehre
aa) Usıa Hypostasıs Prosopon

Um die Stellung und Verwendung dieser Begriffe be1 Petros as
kennenzulernen, mussen WIT unNns der Gotteslehre zuwenden. Diese findet
siıch Begınn des ersten eıls der Bekenntnisschrıift Für Mogxgilas 1St
eine feststehende Tatsache, daß die Natur (Physıs) und Wesenheit (Usı1a)
Gottes eine einzige 1st. Diesen Gedanken wıiederholt vielen Stellen
der Confessio® (I 9, 315 10, 325 12 l Die Schwierig-
eıit lıegt darın, das Vorhandensein Voxn TEe1 Personen mit der einen Wesen-
heit vereinen. Den Beweıis für die Existenz dreier göttliıcher Hypostasen
entnımmt Mogıilas dem Taufbefehl Christ1ı selne Apostel, Mit 28, 196

Gleich hıer können WITr festhalten, dafß der Confess10 des Petros
as Hypostasıs und Prosopon vollkommen gleichbedeutend sind,

auch der feinere Unterschied, den die Confess1o0 des Metrophanes
Kritopulos machte, indem sS1e Hypostasıs als übergeordnetes Schema
gebrauchte, hier nıcht Erscheinung trıtt (vgl 9, 315 10,

Jon Michalcescu, Die Bekenntnisse und dıe wichtigsten Glaubenszeugnısse der
griechsisch-orzentalischen Kırche e1pzig 22

*4 (Stuttgart 18
D  D Jon Michalcescu 1mM folgenden bgekürzt M; ‘EodTtnNOLS.

Zur Problematık des auf befehls vgl Paul Feıine, Theologıe des Neuen Testa-
Ments er. 31953) 140£f.



Usia, Hypostasıs und verwandte Begriffe

E} Es bestehen also 1n der einen göttlıchen Wesenheiıit Tre1 Personen:
Vater, So  S und Geist Der Vater aus seliner eigenen ese  el
(Usı1a) den Sohn VOT aller Zeıt und ließ den Hl Geist ausgehen. So  S und
Geist sind daher wesensgleıch. Der Vater 1st die alleinıge Ursache
des Sohnes und Geıistes, da beide Personen Von ihm ihren Ursprung
en

Wıe ommt 6S 1UN ZUT Konstitulerung der TEe1 Personen der einen
göttlıchen Wesenheıit ? Die Ösung findet as 1n der Unterscheidung
der göttlichen Idiomata, die teıls personale, teıils essentiale sind (I LE;

33) Die diomata prosopika sind C5y die der einen Usıa Trel Hypo-
sSTasen begründen. Mogilas definiert die persönlichen diomata Göttlıchen
als »solche, durch die die Personen der heilıgen Dreıifaltigkeit CN-
einander abgegrenzt werden, die eiIne nıcht die andere se1n kann«
(I 1 Z 33) Die Person des Vaters 1St deshalb nıcht dıie Person des
ohnes, weiıl der Vater VON nıemandem SCZEUST ist, während der So  S AUus
der Natur des Vaters zeıitlos gEZEUHT wird Der Vater, der Sohn und der

Geist, das Ungezeugtseın, das Gezeugtsein und das Hervorgehen
unterscheiden dıe Personen Göttlichen, unterscheiden sS1Ie aber nıcht
bezüglıch der einen Usıa, die nıcht sıch selbst geteiut 1st und sıch alleın
Von den Geschöpfen unterscheidet.

Der Grund dieser Personenbildung lıegt also darın, dafß eın und dieselbe
Person nıcht zugleich gezeugt und UNgeZEUST se1in kann Der Hl Geist
ist ZW: dem Vater, aus dessen Wesenheıit und Natur hervorgeht, und
dem Sohne wesensgleich, unterscheı1idet sıch aber VO: Vater durch das
Idioma prosopıkon, daß VoNX ausgeht. Vom So.  S unterscheidet
siıch durch die der Abstammung VOIN Vater, da nıcht WIE jener durch
Zeugung, sondern Urc Hervorgang VOIl Vater abstammt. Der So  S
und der Hl Geist sind auch einander wesensgleıch, da S1e AaUSsS derselben
Natur des Vaters sind

Wır treffen hıer be1 Mosgılas auf die patrıstische ehre Von dem TOOTOG
TNG ÜTAPEEWCG, der mit dem Fürsichbestehen und den dıomata der Personen
identisch ZESETIZL wird. Jede Person 1n Gott besitzt ihre eigene Subsistenz-
we1lse, ist aber nıcht JT räger einer Je eigenen Natur und einer 1Ur

gehörenden Wesenheıt, sondern besıitzt das eine und göttliche
Wesen auf eine besondere Weıse, die eben durch die Tropo1 bestimmt wird.
Diese Auffassung wurde besonders Von Johannes VoNn Damaskus? vertretfen
und gelangte Von seinen Schriften aus 1in die griechische (russısche) heo-
logıe Der drıtte 'Teıl der IIn  S YVOGEOC, das »Buch ber den orthodoxen
Glauben«,war ange eıt neben den lıturgischen Büchern die hauptsächlıchste

e1 natürliıch nicht ausgeschlossen ist, Prosopon einigen Stellen
ursprünglichen Sinn VO:  - y»AÄngesicht« vorkommt. Wenn hier ganz allgemein VO:  -

Verwendung die ede 1Sts ist immer die Verwendung 1n der dogmatischen
Spekulatıion gemeiıint.

Vgl Jakob Bilz, Dıiıe Trinıtatsliehre des hl. Fohannes D“on DamaskRus (Paderborn
87.
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Quelle des theologischen 1sSsens der Ostkirche. Bereıits der Exarch Johannes
Von garıen (1018—1025) hatte dieses Werk 1Ns Kirchenslawische
übersetzt, während Fürst Kurbski) nochmals bearbeıitete und
durch se1ine Bearbeitung allen Ostslawen verbreıitete. uch Petros
Mogılas, der der theologischen Arbeit weıter voranschreiten wollte, oriff
immer wieder auf die ehren der Väter zurück und durchsetzte auf diese
Weıise seine Bekenntnisschrift mit reichem edankengut der griechischen
Väterliteratur, das den abendländischen Einfluß gerade 1n diesen Partıen
fast völlig Verschwinden bringt

Be1 der Unterscheidung der Personen voneinander lehnte dıe griechische
Theologıe selIt Je (und mit ıhr auch Petros Mogilas) den Gedanken ab, da{
diese Unterscheidung Ursprungsverhältnis begründet sel1. Zur realen
Unterscheidung der Personen genügt die Verschiedenheit des Ursprungs Vonl

ein und demselben Prinzıp (der gleiche Gedanke findet siıch übrigens be1
den Skotisten®). Wenn der Hl Geist auch nıcht VOIHl Sohne seinen rsprung
und se1ine Ex1istenz hat, ist doch realıter VvVon unterschieden, da
die des Hervorgehens AdUus dem Vater nıcht die gleiche wIie die des
Sohnes 1St.

Diese Meınung hatten die Griechen oftmals gegenüber den Lateinern
verteidigt. In der Disputatıon des Erzbischofs Grossolanı Voxn Maıiıland mı1t
dem Metropolıten Eustrat1ios Vonl Nıkäa (gest ach hıelt der KErz-
bischof dem Metropolıten VOTI. Sı Patre SUNtT ambo, Fılıus Spirıtus
Sanctus, 1pse nemine eStT, 8(0)01 est Spirıtus Fılıo0, diffe-
rentia Spirıtus ad invicem nullo paCcto INVenNIrı poter1t«, worauf
Eustratios entgegnete: y»Dıfferunt inter Fılıus Spirıtus Sanctus, quia
ambo Patre SUNT alıter alıter, ille scılıcet PCI generationem, hıc K PCI
processionem«+*°, Ebenso lehrt Nıkolaus Kursulas (T »Posito quod
Spirıtus Sanctus solo Patre procedat, adhuc ita Fılıo realıter distingul1
pOotest ılıus en1ım PCI solam filiationem Sancto Spirıtu sufficıenter
distingu1 pOtest quamVvI1s en1m talıs opposıit1o0 8(0)81 e  ‚9 sufficıt PTrOCesSsS10
diversa quası PCTI generationem, Spirıtus PCI processionem«**,

Die Tropoi sSind der griechischen Theologie das Constitutivum der
göttlichen Personen. Den Relationsbegriff hat die IC Altertum
und Miuiıttelalter fast nıe gebraucht und, WEe'’ gebraucht, nıcht
abendländischem Sınne aufgefaßt. Patrıarch ermanos I1l Von Konstanti-
nopel — Wr der Ansıicht, der Name TVELLLA se1 keıin rela-
tiıvyvum1!? Allgemein wurden die Personen VOIlN Osten dem Gesichts-

Vgl Parthenius Miınges OFM, Compendium T’heologıae Dogmaticae Specialıs
(Ratisbonae °1921) ss
10 Demetrakopulos, Bıblıotheca ecclesiastıca e1pz1ig 89 nac. Martın

Jugie AA, Theologıa Dogmatıca Chrıstianorum Orizentalium [Paris1is 1926 — 33|]
2272

Niıkolaos Kursulas, 20 vowic TNG 3  LEPÄC ®©EeoloyLac (Zazynthı 252s
NnNac. Jugie W

1 Germanos 11 seinem Antwortschreiben auf das päpstliche auDens-
bekenntnis Chron:cum Georgn Frantzıs VWıen 139s
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punkt der diomata und nıcht unftfer dem der Relationen betrachtet und die
gleichen hypostasenbildenden diomata WwIe den griechischen Väter-
schriften aufgezählt. Eıne allerdings nıcht bedeutende Änderung tTrat

der LECUECTCN Theologie (besonders seit dem Jh.) e1n, als INanl daran
g1ng, die Relationenspekulation dıe orthodoxe ogma einzuführen
Als Beıispiel se1 LUr auf 1kos Rhosıs hingewilesen, der sa »Hypostasıs est
modus existentiae NIUS essentiae SCUu NIUS De1 1n relatiıone eJus ad 1D-
SUMm Ires ist1ı modi exIistentiae UN1us essent1lae De1 SUNT tires 1versae
relatıones De1 ad se1psum«*®,

Die diıomata usiode definiert Petros Mogilas als »solche, dıe dem
Vater, Sohn und Hl Geist gleicherweise zukommen« (I 13, M 34) Zu
diesen Idiomata gehören die ‚wigkeıt, Unendlıchkeıt, Güte, aC.  ‚9
Schöpfertätigkeıit, Vorsehung, Allgegenwart, Unermeßllichkeit, Allwıssen-
eıit Gottes So sind alle yaußer jenen persönlıchen Idiomata: Ungezeugtes
der Vater und Ursprung se1n, Gezeugtes der Sohn und fleisch-

diıomata dergewordenes Wort, Hervorgegangenes der Hl Geist,
göttlichen Natur und ZWAar gleicherweise ohne irgendeinen Unterschied
allen drei Personen gemeinsam«“ (I 13, 34)

Aus dieser inteilung persönlıche und wesentliche diomata geht
aber hervor, dafß beide eihen Von diomata keineswegs auf gleicher ene
stehen der vielleicht als Unterabteilungen der großen Gruppe Idıomata
aufzufassen waären. Der USCTUC I1diomata für dıe göttlıchen Hypostasen
wurde gewählt, weıl kein anderer geeignet erschıen (man denke 1Ur
die Nachbarschaft des Islam). Man kann aber den Trennungsstrich zwischen
diesen beiden Gruppen Sınne der orthodoxen Theologıe nıcht scharf

zıehen, enn gerade durch diese Irennung wollte dıe ostkirchliche
Theologie dem Vorwurf begegnen, s1e verwische den Unterschied der
Personen der einen Usıa. Von da her erledigt sıch auch der Einwand des
1kos Rhosıs, der el1: Kategorien Von diomata nıcht scharf VOIN-

einander und die Idiomata prosopika er nıcht als Constitutiva
der Personen ansehen konnte, WC) sagte: »Unde PCTISONA alıqua Deo
concıpienda 8(0)81 est LaMquam proprietas quaedam SCUu attrıbutum : ita Fılıus
NOn est attrıbutum Idioma) Patrıs, simiılıter hypostasıs conciplenda NOln est
secundum rationem quantitatıs, Lamquam DaIs totıus maJOor1s S1Ve divinae
essentlae, S1Ve N1IUS Caeferarum personarum«**,

Es ware abwegıg, die Idiomata-Erklärung schief aufzufassen, sS1e
dann verwerfen können. Das personenbildende Element ist der
Idiomata-Erklärung eben, WIE schon erwähnt, der 1 ropos, der jeder Person
eigene und der anderen unmitteilbare Subsistenzmodus, der S1e ihrem
Fürsichsein konstitulert. Dieses Fürsiıchsein 1st aber nıcht das konsti-
tujerende Element der göttlıchen Personen, sondern 1st auch be1 den

Z0otNuc ÖOYLATLANG TNC 0D9000E0U KATOALKNG ”"ExxMNOLAG, (Athen 245 S,

nNacC. Jugie 231)
14 R 246 nac. Jugie C.)
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geschaffenen: ın der gleichen t1on anzutreffen. So ist der )TTOOTOG TNG
DEE6C  /  UT die Form der Hypostase der 1st die Unterschiedensein

und bezeichnet demnach dıeund Fürsichsein gelegene Weise des e1INs
der Hypostase eigentümlıche Weise sSe1IN. Nun 1st aber ach Johannes
Damascenus dıe der Hypostase eigentümlıche Weise sein jene, welche
den Begriff der ersten Substanz ausmacht«*

Wenn WITr och einen Blıck auf Gennadios I1l Von Konstantınopel und
seine ekenntnisschrift werfen, können WITr leicht dıie gleiche Darstellung
WIeE der Confess10 Orthodoxa erkennen E Wıe Petros Mogıilas
welst die Confess1i0 des Gennadıos wesentliche (essentielle) und persönlıche
diomata auf f LUr m1t dem Unterschied, diese wesentlichen
diomata be1 Gennadıios 1in einem beschränkten und endlichen auch
der Schöpfung zugeschrieben werden. Dieser Umstand 1st be1 Petros
Mogılas (an dieser Stelle) nıcht erwähnt, ebenso fehlt dıe ruppe der
diıomata Gottes des Gennadıos, nämlıch jene, dıe Gott Von der Schöpfung
unterscheiden. Diese Tatsache 1st be1 Moxgıilas in der Behandlung der
persönlıchen diomata mit hineinverarbeıtet, WC) heißt, die
Wesenheıit ynicht sich geteilt 1st, sondern 1Ur VoNn der Schöpfung
unterschieden 1St« (I 12; 33)
bb) Physıs

Von der Physıs 1st 1n der Confess10 Orthodoxa selten die Rede; NUur

Zusammenhang mit der Gotteslehre und der göttlichen Zeugung WIT'! sS1e
angeführt. So heißt 6S (I 3, M 31), dıe Physıs Gottes VvVon keinem
geschaffenen Wesen erkannt werden kann, dafß Gott seliner Wesenheıit
(Usı1a) und Natur (Physıis) ein einz1ıger sel,; der Vater natura ata
physin) wahrer und ewliger Gott 1st (I 9, 32); der Sohn VOT aller
Zeıt AUSs der Natur des Vaters hervorgegangen 1st (1 WZU L eıters
ist Von der Natur der nge. (I 20, 38) und der "Liere (I 23 39)
dıe ede Ebenso unterscheidet siıch das Böse durch seine Physıs, und nıcht
1E örtliıche Diıstanz Von (sott (I 31,M 43) MOAKOV SLVOAL CEVOV XL
LLAXPAV TE SXELVOV, 38  ÖYL AT TOV TOTOV, LO AT TV QUGOLV. Natur (Physıis)
bezeichnet also die Wesensart des betreffenden Sejienden, sein inneres Bau-
PIINZID, seine innere Gestalt, WwWIe sS1e ıhm kraft selnes Ursprungs zukommt
S1ie wırd der Gotteslehre durchgehend mıiıt der Wesenheıt identifiziert,
obwohl S1IE siıch miıt dieser, SCHOMUNCH, nıcht deckt (Natur fügt ZUT

Wesenheit och ein dynamıisches Moment u das der innere rund
iıhres Wiırkens ist.) Dieser innewohnende Bauplan kommt jedem Sejenden,
auch Gott,

In einem eLIwas anderen Siınne WIT die Natur in der Confessio rtho-
OXa verwandt, WC heißt, da{f3 sich die übrige chöpfung (außer den
Engeln und Menschen) keiner Vergehen Gottes Gesetz schuldig

15 Stentrup ö1 Zum e271 der Hypostase Zeitschrift für atholische
eologie (1878) 258
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machen kann, WIC nge. und Menschen, die der Wıllensfreiheit aUS-
sind (I 43) S1e (dıe vernunftlosen Dinge) handeln nämlıch

ach TIE T! TNV QUOLVy der S1C weder Strafe schuldig och
elohnung We:  - macht n KALLVOUVOLV K  AOV SXELVO KALLVOLOLV XT

UNV Ka ÖLA UNTE TLLODRDOUVTAL WNLE SoEACOoVTAL) Natur 1ST
hier Gegensatz Geilst gestellt und allen Wesen zugeschrieben,
die sıch unbewußt,; instinktiv-triebhaft entfalten?®

In der Christologie
Die Christologie der Confess10 Orthodoxa 1ST C1i1NCc Wiıederholung der

Konzıilsdefinitionen ber die Menschwerdung Christı (1
Der Sohn Gottes stieg VO Hımmel herab und nahm C1NCc Menschennatu:

Diese Annahme Wr eine 1Ur scheinbare und für die Welt ersche1-
nende, sondern C11Cc wahre und tatsächliche Annahme, für dıie der e1ib

Schoß der Jungfrau Marıa gebildet wurde, da das Wort be1 SCINCTI Mensch-
werdung, be1 SC1INCT Herabkunft Vom Hımmel eın Fleisch sich

(I E 472 M  48) DIe Menschennatur Christı bestand also Aaus C1INCII
wahren menschlichen eib der eiNeTr vernünftigen eele begabt WTr

(1 M 47 TOTE TAHEUTUG VÜO@OTOG TEÄELOG EYLVNXE LE O  E  ÄC TOQU WEDT)
XL LE Duy  YV AOYLXHV) Uurc die Vereimnigung verlor eine der beiden
Naturen iıhre Eıigenschaiften, sondern beide blıeben unangetastet CU:

proprietatibus SUlS omnıbus (a Die erein1gung vollzog sıch der
eiNnenN Hypostase, wobel Petros Moxgılas nıcht ausdrücklich erklärt daß 6S

sıch die Subsistenz der menschlıchen Natur hrıs der göttlıchen
Hypostase handelt eın Hauptsatz lautet »Und Wr C1in und derselben
ypostase wahrer Gott und wahrer Mensch« (1 28 47) DiIe Gedanken
sind die des Konstantinopolitanum 11 und Chalkedonense, daß auch be1
der Confess10 Orthodoxa dıe Tatsache des Zusammense1ins ZWEICT voll-
ständiger Naturen Hypostase folgt Hypostasıs und Prosopon
werden als SYNONYILLIC Ausdrücke gebraucht*”. Die Ostkıirche ennt größten-
teıils den Bedeutungsunterschied zwıischen den beiden Begriffen, der sich
VOTLT allem 1ı Abendland herausgebildet hatte, nıcht!?.

Vgl dazu Gilson Schmücker, Der Geist der miuttelalterlichen Phılolo  2€
Wıen 186 »Das I1er 1ST dadurch erschaffen, ewollt und zweckgerichtet,

Wılle ihm 1116 Natur aufzwingt, deren Notwendigkeıten 6S sich nıcht entziehen
kann; wird auf das Grute hingetrieben, aber eben treibt sıch nıcht selbst dIl,

wıird getrieben 1E€ der Mensch! Er überragt die anderen Geschöpfe dieser
Welt sowohl Hire die ollkomme:  eıt SCINET Natur als auch rc dıie Wurde

Zieles urch atur, denn dıe vernünftigen Wesen sind Herr ber ihr
'I'un und fre1 der Wahl iıhrer Wege Zur tieferen Durchdringung dieses
Troblems vgl die tiefschürfende Studie vVvon Rudolf Keussen, Die Wıllensfreiheit
als relıgiöses und philosophiısches TODLEM (Freiburg o Br

17 So gibt auch Kımmel SC1IHNCT ateinıschen Übersetzung des griechischen
Lextes der Confess10 Orthodoxa das griechische Hypostasıs MI1t DEeTrSoONa wieder;
vgl 106 113

18 Vgl Bılz, 100 besonders SEIT Boethius begann Prosopon mehr
Von vernunftbegabten Indıyıduen qAauSZUSaScCHIl
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I1 Die Synode VO  —; Jerusalem
un das ekenntnis des Dositheos

Dıie Bekenntnisschrift*?
a) eıit 1661 WTl 1n Frankreich eine Auseinandersetzung zwischen den

Theologen VvVon Port Royal und der reformierten Gemeinde Charenton be1
Parıs Gange Im Verlauf dieses theologischen Streites kam auch die
Transsubstantiatio Sprache, wobe1l siıch der Gesandte Fr:  eicAs
be1 der en Pforte Charles - Francois Ilier Mmarquls de ointel
chriıftlich und mündlich Auskunft ber die Eucharistielehre der
Ostkıirche bemühte ointel hatte miıt seinen Anfragen erfolg. Durch die
Argumentatıon des reformierten Predigers Jean Claude (der Gemeinde
Charenton) verärgert, benutzte der Patriarch Dosıiıitheos Von Jerusalem die
Gelegenheıit der Einweihung der Geburtskirche Bethlehem, eine
Synode abzuhalten, die aber ach den Einweihungsfeierlichkeiten ach
Jerusalem verlegt wurde Der Versammlung wurde wahrscheinlich die
bereıts fertige Arbeit des Dosıtheos ZUTr nnahme vorgelegt. Die gesamten
Synodalakten wurden Maärz 1672 mit 7 Unterschriften unterzeichnet.

Die Confess10 Dosıithei wurde Von den OdOoxXxen be1 den Unions-
verhandlungen miıt den Anglıkanern Aprıl 1718 und be1i den Bonner
Unionskonferenzen miıt den alt-katholischen Bistümern 1874/75, denen
auch die Anglıkaner teilnahmen, gebraucht. Sıe wurde allgemeinen sehr
hoch geschätzt*®. Der Theologe Mesoloras wollte für s1e Unfehlbarkeit
beanspruchen“*, Heute 1st der orthodoxen eologıe die eurteilung der
Confess1io Dosıthe1i eLWwas ruhiger geworden. Im Allgemeinen gilt für iıhre
Autorität das, Wäas ben ber dıe der Confess10 Orthodoxa AL wurde. Be1
der Confessio Dosıthe1l ommt hinzu, da{fß sS1e anscheinend sehr rasch

unftfer Zeitdruck angefertigt wurde und daher manchen das eigen-
ständige theologische Denken des ÖOstens vermissen läßt In der Abwehr

den Protestantismus wurden manche ormulierungen VOIl late1i-
nıschen Abendland übernommen, ohne in sıch i einzelnen
mit ihrem tiefergehend befaßte und alle Gedanken einzudringen
versuchte. aher tragt gerade die Confess1o0 Dosıthei sehr die erkmale
ihrer eıt.

19 Literatur: Franke, Dosiıtheus Ersch-Gruber, gem Encıkl. der Wiıssen-
schaften und Künste e1PZ1g Section A-G, DE Teıl, 194{f.; Gaß, Sym-
O12 der griechischen Kırche (Berlin 7518 Arnım Georg]l, Die
Confess1io Dosıther München

20 1857 bezeichnete Ss1e Makarıos als des plerres de touches de la fo1 ortho-
doxe« (Introduction la theologie orthodoxe 609) Der russische Erzbischof Makarı)
Bulgakov (1816 — 1882) aute auf den Bekenntnissen des Petros ogilas und des
Dositheos seine ganNnzc Dogmatik auf (Handbuch der orthodox-dogmatischen heo-
logle, 1869, übersetzt VOII Blumenthal, oskau 1875, 8 Propst Maltzev betonte
benfalls den normatıven Charakter dieser Confess10 (Oktoichos der rthodox-
atholischen TC des orgenlandes [Berlin XLII1Lf.)

\ Z0LBOALKT) TNG D 000E0U KOATOALKNG EXKANGLAG (Athen 31
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Physıs, Usi4, Metus1io0s1s ın den Synodalakten.
a) Physıs

Abgesehen Von der Erwähnung des dreihypostatischen Gottes 132),
SOWIeE des wesensgleichen Ausganges des Hl elstes VO Vater 132);
trıtt den ersten eı1l der Synodalakten enthaltenen Exzerpten aus

Kyrıill Lukarıs, die selne Rechtgläubigkeıit und damıt die Unmöglıchkeıit
seiner Verfasserschaft dem unter seinem Namen gehenden Bekenntnis
dartun sollten, 1Ur der Physisbegriff den Vordergrund.

Die Physıs erscheıint hıer als umfassendes Ganzes, als Gesamtheit jener
Lebewesen, die eine Natur besıitzen. So heißt 6S 138 s daß alles
Geschehen Kosmos entweder Von Gott, Von der Physıs, VOIN Geschic
der VO ufall herrühre. Gott 1St die Erstursache jeder Bewegung, doch
wirkt nıcht unmittelbar in jedem Geschehen miıt Die Te1 aktoren
Natur ys1s), Geschick und Zufall23 sind die Diener (Jottes und hängen
Vom göttliıchen Wıllen ab SO vollbringt dıe Natur als Gesamtheit jener
Wesen mıiıt einem inneren Bauprinzıp das, WasSs Gott wıll S13 WIE NnUun
auch die verschiedensten Tätigkeiten der Natur heißen mögen. Die TEXVN
ahmt die Natur ach und findet dieser ihre Norm.

Nach dem Dekret der zweıten eıl der Synodalakten enhaltenen
Confess10 des Dositheos 1st alles, Was Von Gott geschaffen Ist; 1n seinem
Sein gut 162), das Böse Menschen muß also eine andere Her-
kunft haben Es entspringt auch tatsächlıch dUus der freien Wahl des
Menschen, die 1n der Willensfreiheit begründet ist24

22 TüyN ist der altgriechischen Literatur der Fachausdruck für das, WAas der
ensch durch die Bestimmung Gottes erreicht; vgl HFr Passow, Handwörterbuch
der griechıischen Sprache, N1Cc  n eagr Von Fr Rost und Fr Palm e1pz1lg
51841 — 1857) IL, Z

einen absolutus oder relatıvus annımmt, hat Kyrıill nıcht aus-
drücklich gesagt och weılst der Zusammenhang auf den relatıvyus hın, auf
ein Geschehen, dessen Ursachen entweder qQus bedingt, aber nıcht eindeutig
aus: bestimmt oder nıcht als Ursachen eines olchen Geschehens beabsichtigt und
vorausgesehen (natürlıch hinsıchtliıch der Kreaturen). Wahrsc_heinlich
hat sich dieser Beziıehung keinen  s Reflexionen hingegeben.

Es ist bemerkenswert, die Confess10 die Wıiıillensfreiheit eindringlic.
verte1idigt (In den Exzerpten AUus yrıll Lukarıs WIT| auch 139] der Ausspruch
Gottes Gn 2,18 Ich 111 ihm Iscl dem Menschen]| ine Gehilfin machen, ZU Beweiıis
mıit herangezogen, da doch n1ıemand behaupten könne, das se1 alleın Von der Tau

verstehen, die dam 1Ur SIrT1C| wurde [ein Musterbeispiel allegorischer
Exegese!].) Die Confessio entfaltet überhaupt die SaNZC orthodoxe ehre VO)

Synerg1ismus des freien ens » Wenn das dritte ekre des Confess10
Dosıithei, das gleich umfangreicher 1st als das entsprechende der Confess1i10 des
yrıll Lukariıs, der lateinıschen Version lıest, glaubt INnan einen abendländischen
cholastıker VOL sich en Der Satz c Deus illos quiıdem praedestinavıt, qUOS
arbitrio SUO bene praesciviıt: QUOS VeIO male, damnavıt’ ist rein molinistisch
die Prädestination erfolgt auf Grund des göttlichen Vorherwissens Es scheint

zweıfelsfre1, Wiıderlegung der Kyrillschen Irrlehre abendländische
Quellen, wahrscheinlich Molıina selbst benutzt hat« Sa: Georg1 41 Zum
Problem patristischer eıit vgl Telfer, ÄAutexusıa
(1957  }
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Als innerer Bauplan und damıt auch als bestimmende Norm des irkens
erscheıint Physıs 1n dem Dekret 167) Hiıer ist von der Natur des
Menschen die ede Sıe 1st ZWAAaTr UrC. den Sündenfall AUsSs ihrer Voll-
kommenheit und Freiheit Von Leidenschaften herausgefallen, hat aber doch
ihren Grundcharakter bewahrt Das Unterscheidungszeichen der Menschen-
atur gegenüber den anderen Lebewesen 1st die rationalıtas (da der Mensch

nıcht mehr als Mensch bezeichnet werden könnte), und wesentlichen
1St dıie Menschennatur > WIe s1e Gott erschaffen hat Es erscheıint weıters
als unmöglıch, eine gute Natur, dıe AaUus den Schöpferhänden des
höchsten Gutes hervorgegangen 1st, nıchts Gutes wıirken onne (Der Herr
selbst chreıbt doch den Heiden gute Werke Z Mit D 46 f (Der
Mensch kann sich somıi1t auch VOT der Wiedergeburt dem Guten zuwenden,
weiıl die VoNn Ott geschenkte Physıs das Merkmal der rationalıtas und
der Entscheidungsfreiheıit besitzt. Der Mensch 1st logıkos und autexus10s.)
Als BegründungdientDositheos das Axıom, dasWırken eines e1Ins VoNn sSEe1-
18158 Natur, die Natur aber VO Schöpfer (wenn auch ratione diversa) abhängt,

a., W der scholastische atz gere sequıtur CSSC oder: Modus operandı
sequitur modum essend1?©®. Die Herkunft dieses Satzes erklärt sıch unschwer
durch deninfluß der scholastischen Philosophıie, der sıch schon seltdem 14.1]h

der griechischen Theologie wachsendem geltend gemacht atte.
In diesem Jh auch dıe Summa COnTftra gentiles und dıie Summa
T’heologica des 'IThomas VON Aquın durch Derr_1_etrios Kydones 25 —
1Ns Griechische übersetzt worden; eine Übersetzertätigkeıit, dıe VvVonl

Gennadıos I Von Konstantinopel fortgesetzt worden WAÄär.

Usıa Metus10osis
In der Irimntätsiehre erscheint der Confess10 Usıa wieder als die all-

gemeine Wesenheıt, dıe Usıa deutera (mit der besonderen Betonung der
konkreten Existenz)*®. Gott 1St e1INSs der Usıa, aber dreifach den Hypo-

25 »Alles Wirkliche ist auch wirksam, CS hat nıcht allein eın Sein SOWIle ein
dieses Se1in bestimmendes Wesen, sondern auch eın seinem Wesen entsprechendes
irken en el tätig sein und dadurch setizen. Eben durch diese
Tätigkeit trıtt das innere Wesen des Dınges 1n Erscheinung; außert sich Taten,
die entweder in dem Wiırkenden selbst oder 1n einem anderen geschehen. AÄAus
diesen Außerungen lLäßt sich deshalb die Beschaffenheit des inneren Wesens C1-

SC.  eßen, we1l dıe Wirksamkeit sich ach der Wesenheıt richten muß« sa Ha
IMNMani, Metyphysıik reiburg Br. 71914) 41 Die SanzZe der Confess1io0
richtet sich die protestantische und kalyınıstische Vorstellung VO  3 der voll-
ständıgen Verderbthen der Natur, wıe ja die Confess10 erster Linıie als 1der-
legung der Confess1io des Kyrıull Lukarıs edacht 1St. Dositheos betont immer
wıieder die Gute der chöpfung Quia VCeIO bonus est Creator, valde bone
fecıt UaACECUMIDUC fecıt, T POtTeSsTt opifex CSSC malorum 162, mme. S 431)
Das Ose entspringt dem freien MeEeNSC. en oder kommt VO:  - den Dämonen
her, denn »simplıciıter enım ullum 1n malum agnoOSsCItUur«.

26 Wenn Georg1 a. 20 Sagt, das Dogma VO:  } den ydre1 Hypostasen der
Gottheit, die doch wıieder einer Omusıie verbunden sind«, seit dem Nıkänum
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STasen. Dositheos verteidigt hıer auch die ehre VO Ausgang des Hl
e1Istes allein aus dem Vater sowohl das lateinısche filioque als auch

das Bekenntnis des Kyrıill Lukarıs.
Besonders bemerkenswert 1sSt der Eucharistietraktat der Confess1io0

(decr. L7 Man hat das Dekret ber die Eucharistie als den
Mittelpunkt der Confess10 Dosıthei bezeichnet??. Das Auffallende aran
ist, daß gerade 1n dieser rage die Confessio die lateinische scholastische
Terminologie ohne nähere eigene Untersuchungen übernommen hat

Wır wollen dıie biıblısche Begründung der Eınsetzung der Eucharistie,
SOWIeE die rage des Zeitpunktes der Wandlung (Epiklese)?®, übergehen
und unNns gleich der Beschreibung der Gegenwart Christ1ı der Eucharistie
zuwenden. Kyrıull sprach ZWAT auch VONn einer wahren und realen (Gegenwart
Christı1, schränkte S1e aber auf das Erlebnis des Glaubens e1in. Hıngegen
bestimmt die Confess10 osıtheli: »Wır glauben, dafß der heilıgen Hand-
Jung der Herr Jesus Christus gegenwärtig 1Sst, nıiıcht pisch (TUTLXÖG) der

(eixoviKXGC), och überschwenglicher na (XoAOLTL ÖTEPBAAN0UON)
WIE be1 den übrigen Sakramenten, och durch bloße Gegenwart (xoarta LOVYNV
TADOUGLAV), WIeE einıge Väter Von der Taufe behauptet haben, och durch
Impanatıon (KAtT AVApTLOLOV), da{fß sıch die Gottheıit des 0Z0S mit dem
dargebrachten Brot der Eucharistie hypostatisch eint, WIEe dıe Lutheraner
SAdNZ unwıissend und unglücklich meilinen« 171) Die Confess10 wendet sıch
damıt die spirıtualistischen Erklärungen Ww1Ie die zwinglianısche, SOWIE

die lutherische Kon- er Im-)panatıionslehre, die eine Konsub-
stantlat1on, gleichzelntige KoexIistenz der Brotsubstanz mıiıt dem wahren
Leibe Christi (praesens ın, SuUu pane annahm. Posıtiv bestimmt die
Confess1io0 die Gegenwart Christı als ywahrhaft (AMMNTEC) und wirklıch
(mpayLATLKÖG), da{fß ach der Heıilıgung des Brotes und des Weıines das
Brot verändert, verwandelt, umgebildet, umgeändert WITF': (WETABAAMECAL,
WETOVGLOVOTAL, LETATOLELOTAL, WETAOOUTLLCECOAL) den wahren e1b des
Herrn, der Bethlehem Von der immerwährenden Jungfrau geboren wurde,

Jordan getauft wurde, gelıtten hat, begraben wurde, auferstaqd, auf-

ökumenischer Glaubensbesıiıtz der I1 hrıistenheit sel, stimmt dies 1ın dieser
Fassung nıcht .dıy da doch das Nıkänum Usıa und Hypostasıs och identifizierte.
Der aC. ach trıfit der Satz Georgis allerdings ZU y vgl Hammerschmidt,
Die Begriffsentwicklung ın der altkırchlichen T’heologıe >aunschen dem ersien allgemeıinen
Konzıl \VDoNn Nızda Un dem >weıten allgemeınen Konzıl “on Konstantinopel

T’heologische Revue 51 (1955) 45 — 54
7 SO Georg1 A, A, /1
28 Vgl HOöoppe; Dıie Epiklesıs der griechıischen und orzentalıischen Liturgıe

Un der römaische Konsekrationskanon chaffhausen FranzZ; Dıie
eucharıstıische andlung und ıRlese der griechischen und orıentalıschen Liturgien
Würzburg Joh Watterich, Das Konsekrationsmoment ım heılıgen
AÄAbendmahl und seine Geschichte (Heıidelberg Gummey, The Conse-
cratıon of the Fucharıst (Philadelphiıa London Varaine, L’Epiclese eucharı-
st1que these) (Brignais Höller, Dıie ÜRLESE der griechıisch-orientalıischen
Liıturgien VWıen Nıcolae Popovicın, 2CLEZUA Euchariıstica (Sıbıu



ammerschmid:

SCNOMMCN wurde, ZUr Rechten Gottes, des Vaters SITZT und kommen wiıird
auf den Wolken des immels, da{fß ebenso der Weın umgeändert und
verwandelt wird (LETATOLELOSCL KL LETOLGLODOSAL) das wahre Blut des
Herrn, das VoNn dem Kreuze Hängenden VETSOSSCH wurde für das Leben
der Welt« 171 f. Im folgenden Satz wird dieser Vorgang och deut-
lıcher umschrieben: »Nach der Heilıgung des Brotes und des Weiıines bleibt
nıcht dıe Usıa Von Brot und Weın, sondern der e1ib und das lut des Herrn

der Gestalt (gUÖgr) und dem ypus TUTO® Von Trot und Weın,
unter den i1dentien des Brotes« L72) Die Beziehungen ZUT scho-
lastıschen Sakramentslehre sind unverkennbar. Friedrich Heiıler bezeichnet
die Ausführungen des Dositheos geradezu als einen y»Ausschnitt AQUus der
thomistischen Sakramentslehre«*®, während Georg1 bemerkt: »Hier spricht
dıe aristotelisch-thomistische Philosophie«®°. Der Zusammenhang mıiıt dem
Kanon der ess 111 des ITrienter Konzıils }, SOWwIl1e die änge den
Catechismus decreto Consılı Tridentini edıitus?? sind sehr deutlich.
Wahrscheinlich 1st auch die umma Theologica des "Thomas Voxn Aquın
der Formulierung beteiligt®®. Ohne selbst eine philosophisch-dogmatische
Spekulation denken, übernimmt Dositheos die scholastischen rklärungs-
versuche.

Dabe!1 sagt dıe Confess10 nıchts ber die Art und Weise des Weiıter-
bestehens der Akzıdentien, ob WIE die scholastıiısche assung phılo-
sophıert der Schöpfer dem z1dens auf übernatürliche und Weıse,
durch unmittelbares Eingreifen dıe Funktion leistet, die dem absoluten
Akzıdens 1n seliner natürlıchen Existenzweise seiner naturgemäßen
Bedürftigkeit durch die Substanz als Träger geleistet würde. Die rage
der Möglıchkeıit subjektloser Akzıdentien WIT'! nıcht weiter berührt. Ebenso
bleibt die rage ach der Wesensform des Brotes, die sich ach den AÄAn-
sichten der thomistischen Naturphilosophie, dıe Ja 11UT eine forma sub-

Fr Heıler, TRırche und Ostkırche München 254{£.
Ü Georg]1 d. A. 723

ANnNoNnes et decreta sacrosanctı Decumen1C1 Concılız Tridentini (Ratısbonae
59 »Sı qu1s dixerit, Sal  LO Eucharistiae acrament TreIMNanNeIC substantiam
panıs et CU) COTrDOIC sanguline Dominı nostri1 Jesu Christı1, negaveritque
rabılem ıllam singularem cConversionem tot1us substantiae panıs iın
totius substantıae V1nı sanguınem, manentibus dumtaxat speciebus panıs et V1Nl,
QUaIN quıidem conversionem atholıca Ecclesia aptıssıme transsubstantiationem
appellat : .

Regensburg 18386, ILL, 4, 3588., s$, ; vgl Gaß, ‚ ymbolı. 262ff.
Summa Theologica 111 75 De conversione panıs et V1nı sanguinem

Christı1 ' I1homas ehande. der el ach die Fragen: Utrum 1n hoc sacramentfo
S1it Chriıstı secundum verıtatem, vel solum secundum figuram vel S1CuUTt
S1Z2N0. Utrum substantıa panıs eTt hoc SacramentTtO pOost COIl-

secrationem. Utrum annıhiletur. Utrum CONVeEerTtAatu: 1ın et sanguınem
Christ1i Utrum rTemaAaneant ıbı accıdentia DOSLT cConversionem. Utrum remaneat
ıbı forma substantialıs. Utrum CONvers10 Nit subıito. us verbis conveniljenter
eXprimı DOTtest (Die Deutsche homas-Ausgabe, 4() Band [Salzburg 51ff.)



Usıia, Hypostasıs und verwandte Begrifl'e_
stantıjalıs 1n einer sammengesetzZten Substanz anerkennt, dıe Form
des Le1ibes Christi, insofern s1e das Körperseıin g1bt, verwandelt, unbe-
antwortet Dieses Schweigen läßt 1Ul wieder deutlich das estreben der
ostkırc  chen Theologie erkennen, dem Mysteriencharakter der Eucharistie
UrCc. weitergehende Untersuchungen nıcht nahe ‚5 nachdem
INnNan sıch schon weitgehend Von außen kommenden Formulierungen
angepaßt hatte

Da 1Ur die eucharıistischen en iıhrer Substanz verwandelt werden
und die Akzıdentien unverändert bleiben, können auch 1Ur die Akzıdentien,
durch die der e1ib Christı Erscheinung tritt, Von den änden und
en zerteıilt werden L72); während die Substanz unversehrt und
ungeteilt bleibt aher Sagt die »katholische Kirche?®1: Geteilt und Urch-
teilt wird der Zerstückelte und doch nıcht Zerteilte, der Genossene
und doch nıemals Aufgezehrte« }72) Dann WITr die Ansıcht als blas-
phemisch und gottlos verworfen, dıe 1n den Teijlen des verwandelten Brotes
und Weines jeweıils NUur einen Teıl des Leibes und Blutes Christ1 enthalten
siecht?5. Es findet sıch vielmehr jedem Teıl der BANZC unversehrte Christus
ach seiner Substanz als perfectus eus und perfectus homo*®®.

Eın wen1g spater besinnt siıch dıie Confess10 wieder auf die Linie der
östlıchen Theologie, WE S1Ee sıch näher ber die Metus1iosis ausspricht:
Es soll damıiıt nıcht die und Weıse, WIe Tot und Weın den eib
und das lut des Herrn verwandelt werden, erklärt werden 17/3) Diese
1st unbegreiflıch für geschaffene Wesen und alleiın dem Glauben und nıcht
menschlichen rwagungen zugänglıch. Es soll amıt 1Ur g se1n, dafß

Negatıve Bestimmung) die Wandlung nıcht 1SC. der C  ‚$ nıcht
ach überschwenglıcher nade, nıcht Urc Teilnahme oder Gegenwart
der ottheıit des Eingeborenen alleın vollzogen WIrd, und auch nıcht ein
Akzıdens des Brotes und Weiınes ein Akzıdens des Leibes und Blutes
Christı durch irgendeine Wandlung der Veränderung umgeschaffen wird,
sondern 2 Posıtive Bestimmung) wahrhaft und tatsächlich und wesentlich
WITr das Trot der wahre eib des Herrn und der Weıin sSe1nNn Blut 173

AANDTOC XL TOXYLATLA.GC KL 0UGLWÖGC YLVETAL On WLEV &OTOC UTO O AANTEC
OU XUPLOU COUX, OLVOC UTO TOU XUOLOU XLLO).

Muiıt »Eccles1ia Catholica« wıird hier auf dıie Chrysostomosliturgie BezugI
INCN, Was MMeEe und Symbolik 263) betonen ist; die el
mi1t dem Ausdruck och nichts anzufangen wußten vgl Georgl], A, d, (3) Die

der Liturgie lautet: »Gebrochen und geteilt wıird das Lamm Gottes, der
So.  S des Vaters, gebrochen und doch nıcht zerteıilt, allzeit und doch
nıemals verzehrt, sondern seine 'Te  eANnmer eiligend«

3 0 Es wıird MI1t den Worten der cholas ausgedrückt die definıtive gelistige
Gegenwartswelse des Lei1ibes Christı (extens10 in TOTLO quantitas interna) behauptet.
Die Worte der Confess10 werden durch die Beeinflussung VON der Problematik
der Scholastık her verständlich

uch hıer findet sich eine Entsprechung e1im Konzıil Von Irıient: Sess. AILL,
Can. Canones eit decreta, 59)



Hammerschmid

Zu dieser Stelle Ssagt der Heilerschüler Georg1: »Hıer hat die orthodoxe
Theologie wohl den außersten Punkt 1n der rationalen Fixierung eines
Sakraments erreicht, das sS1e gerade se1nes Mysteriencharakters
immer mit einer gewissen Reserve behandelt hat Zeigt schon die
Wandlungslehre der alten griechischen Kırche Sanz unprotestantische Züge,

ist dies nunmehr endgültig festgelegt, und ZWAAaTr mıiıt den Miuiıtteln der
lateinıschen Scholastık und 1n bewußlt antıprotestantischer 'Tendenz«3”.

Das yWIie« der Gegenwart Christı wurde 1n der patristischen eıit nıcht
weiılters erortert Kür dıie Väter genügte CSg daß der Herr wahrhaft diesem
Sakrament ZUgeCSCH 1st. uch WE dıe Väter den Ausdruck Usıa gebrau-
chen, wollen s1e amıt nıcht eLItwas Eigenes, Von den Akzıdentien Ver-
schiedenes bezeichnen??. Kür den Vorgang der Wandlung wurden 4, Jh
die Ausdrücke LETABOM und LLETOATTOLNGOLG gebraucht, be1 Gregor Von yssa,
Basılıos Gr und später be1 Johannes VOoNn Damaskus. Den Griechen
wurde der Ausdruck Metus1os1s wahrscheinlich Zu ersten Mal auf der
Unionssynode VoNn Lyon 1274 bekannt und 1n der Folgezeıt auch VCI-

schiedentlich verwandt. Dazu kam dann och dıe mıiıt diesem Ausdruck
verbundene ehre Von den Kategorien der QUOLA. der des ÜTOXELLEVOV und
des cLLBERNKOG. In der folgenden Zeıt fand siıch immer eine eihe Von
Vertretern dieser ehre griechischen Bereich, anue. alekas

und Johannes Plusiadenos (nach 9 dıe die Metus1os1s der Sache
ach vertraten, aber den Ausdruck vermieden. Gennadios ı81 Von Kon-
stantınopel gebrauchte dann auch den Ausdruck Metusı10os1s, doch vermied

weitergehende philosophische Spekulationen. eine Ansıcht Läißt sich
urz umschreiben®?: Nach der Rezitation der vorgeschriebenen Worte
erfolgt sogleich der Akt der Metus10s1s, welcher das Brot 1n den Leı1b, den
Weıin das Blut hrıs verwandelt. Nur die außere Gestalt €L80G) bleibt
zurück und 1eS$ geschieht durch göttliche Ökonomie, teıls weıl die Wiırkung
der Wandlung geglaubt, nıcht geschaut werden soll, teils, damıt die mensch-
liche Natur UrCc. den Anbliıck des Fleisches VOT der mit Christus e1in-
zugehenden Gemeinschaft (EveoL6) nıcht zurückgeschreckt werden möge

Miıt Gennadıios vertraten dıe Metus1os1s Gabriel Severos, 1577 Metro-
polıt Von Philadelphia atte der Universität Padua( !) studiert), eleti0s
1gas, Max1ımos Marguni10s, ethodios IH Patrıarch Von Konstantinopel
68 — Stefan Javorskı) und Athanasıos Pariensıis.

37 Georg1 A, A. 75.3 vgl Balanos, Z0Bol« XXl GSULBOALKA BıßALG,
then 31 Anm

S& gl<. dreas Rınkel, Die eılıge Euwuchariıstıe (1952) 44frt. Zur ehre der Väter-
zeıit 1st auch vergleichen: Pusey, T’he Doctrine of the eal Presence
contaiıned ın the Fathers London und Betz, Dıie Eucharıstıe ın der Zeıt der
griechıischen Väter S Die Aktualpräsenz der Person und des Heıilswerkes Fesu ım
AÄAbendmahl nach der vorephesinıschen griechıischen Patrıstik (Freiburg 1. Br
eıitere Lıteraturangaben be1i Altaner, Patrologıe reiburg Br 51958) 25£.

39 Vgl Renaudot, Gennadır Homulıae de S$SACYraMentO eucharıstıiae, Meletu Alexan-
drını, Hectaru Hıeros., Meletu Syrıgı eft alıorum de eodem argument0 opuscula (Parıs
1709 60)



Usıa, Hypostasıs und verwandte Begriffe 01

Dahingegen vermıeden Jeremi1as I1 seinem Antwortschreiben die
Tübinger T’heologen*° und Metrophanes Krıtopulos den Aus-
TUC Metusi10s1s, auch die Synoden Von Konstantinopel 1638 und 1672
wandten den Ausdruck Metus1os1s nıcht

In einer Bekenntnisschrift erschiıen der Ausdruck ersten Mal, als
die Confess10 Orthodoxa aufgenommen wurde. Nur 1St die Fassung

der Conftess1io0 Orthodoxa nıcht weıtgehend Von der lateinıschen Formu-
hıerung abhängig WIE dıe der Confess10 Dosıthei Sıe bestimmt, dafß dem
Zeıitpunkt, dem der Priester die Gaben konsekriert,; die Usıa des Brotes
und dıe Us1ıa des Weines 1n die Usı1]a des wahren Leı1ibes und Blutes Christi
UrC die Tätigkeit des eılıgen elstes verändert werde {2) »Nach
diesen Worten vollzieht sıch sofort die Metus1os1is und das Brot wırd
den wahren e1b hrıstı und der Weın 1n seinNn wahres lut verändert.
Es bleibt kraft göttlıcher Ökonomie 1LLUT die Gestalt (gl öN) zurück, welche
wahrgenommen wird.« Eın weıiteres indringen vermeılidet auch die Con-
fess10 Orthodoxa. In 1St der fortentwickelten Sakramentsphilo-
sophıe, WIE S1e uNXs 1n der Confessio Dosıthei begegnet, och nıiıchts Zl

spüren«**,
In der NeUeren orthodoxen Theologie wurde die Iranssubstantiationslehre

Voxn dem Griechen Mesoloras rtreten, während Malınovski1)j und Makarı)
1Ur den Ausdruck gebrauchten, aber auf eine nähere Untersuchung e1inN-
gingen 1ele orthodoxe Theologen sprachen sich sS1e dus und
für die alte griechische 'Iransformations- oder Assumptionstheorie ein?

Papadopulos, Dyovuniotis, Chomj)jakov, Bulgakov. uch diesem
Stück des christliıchen auDens geht der Zug der orthodoxen Theologie
ZUT Sprache und ehre der Väter, wobe!l S1e sich immer scheut, ber das
y Wie« des Zustandekommens der Gegenwart hrıistı Aussagen machen.
Die 1n die orthodoxe Theologie aus dem Lateinischen übernommene ' Irans-
substantiationslehre 1st der ostkirchlichen Theologie eigentlich immer
ein Fremdkörper geblieben. Da die stkırche aber mit aller Entschiedenheit
für die reale Gegenwart Christi in der Eucharistie eintrat, ist der Sınn der
Eucharistie vollkommen rein bewahrt geC  jeben; 1Ur zeigt ihre
T’heologie yeiINe merkwürdige chlichtheit und Zurückhaltung gegenüber
dem überschwenglichen Reichtum ihrer Liturgie4«*?,

40 Acta el scr1ıpta T’heologorum Wırtembergensium et Patrıarchae Gonstantınopo-
lıtanı Hıeremae, QUAE utrıque ab Anno MDLXXVI USGQUE ad Annum MIX XX
de Augustana Confessione ınter 1serunt: Graece er Latıne ab ıısdem I heologıs edıta
(Wıttenberg 36

41l Georg1 A, &1 Für die ehre ber die Eucharistie der orthodoxen
Kırche ist auch einzusehen: Steitz; Dıie Abendmahlslehre der griechıschen
Kırche ın ıhrer geschichtliche: Entwicklung ahrbücher Deutsche heologie
9 — 13 (  4—6

42 Rınkel, 68

7$



Ihe Maronite Church in ihe Ages
an its Union ıth ome

DYy
ama Salıbıiı

'CThe N1ı0N of the Maronite church wıth Rome, factor of inestimable
ımportance Lebanese StOTrY, be strictly thought of dsS isolated

It 1S, rather, PTOCCSS that Was started 1in the twelfth CENTUY, SOON

after the advent of theT Syrıa, an! hıch continues today, bringing
about gradual increase aronite acqulescence Kome and aronite
conformity the Roman rite. In thıs PTOCCSS ONC C  NT, hıch took place

1180, brought about the formal un10n, hıch has NOLT een broken
officıally S1INCEe then 'CThe Uunanımous aCcCeptanCce of thıs unıon Dy the
Maronıites NOT COM about, however, untiıl the early sixteenth>
and, eEVCN then, the educatıon of the Maronıites Roman orthodoxy Was

NOLT yeL fully effective. 'The period — coinc1diıng wıth the
peri10d of Frankısh an Mamlil rule Lebanon, durıng hıch the Maro-
nıtes WeTe converted the idea of un10n, INnay be considered the per10d
of groundwork the PTOCCSS of N10N. 'The CONCEIN of thıs artıcle 15
examıne thıs the PIOCCSS of un1ıo0n and follow the trends, COUuNnter-

trends, and events that led the effective un1ıon of the early sixteenth
CeNTUrY.

'The CONversion of the aronite church from independent Monothelite
communı10n * auUfTONOMOUS uniıt wiıthıin the KRKoman Catholıic commun1I1o0n,
administered Dy patriarch confirmed his office Dy the Pope, Was the
frut of the friendly relations between the Maronites of Lebanon and the
Franks hıch egan wıth the advent of the Crusaders. Starting wıth the
earlhıest days of theıir CONTACLT wıth the Franks, the Maronites SCCIIH ave
shown willıingness identify their church wıth the RKRoman Church.
aroniıte tradıtion has 1t that, 15 early 1100, the Maronıite patriarch,
Joseph* al-Jıryisı, SCNT hıs CN VOYS wıth those of Gaudefroy de Bouillon
the Pope, Paschall 1L, greeLt wıth the tıdıngs of Victory. in return, it 15
sald, the Pope SCNT back the patriarch wıth the CHVOYS the CIOWIl an the
staff, thus s1ign1ıfyıng that he had accepted the submissıon presumably offered

Ihe accepted theory of the original Monothe:  1Sm of the Maronites has een
challenge: DYy historians. See rawford, Wıllam of Iyre and the
Maronaıtes peculum 610 (1955) 'Ihe acceptanCce refutation of thıs
theory, however, 15 NOT wiıthın the interest of thıs article; Ithough the author

1t
chall o1ve throughout the Englısh form of the Christian of the patrı-

archs, CEXCCDT where the Englısh form does NOLT ex1st.



'Ihe aronite Church 1n the Ages an 1ts Unıion wiıith Rome

by the patriarch?. Following thıs incıdent, the Maronites dTIC sa1d ave
begun usıng brass bells instead of pla of wood call the faıthful
church, imıtation of the Latıns*; and general aronite eccles1astical
reviıval ave SEeTt 1in wıth the Frankısh of Lebanon?®.

The friendship between the Maronites an theThas een mentioned,
and often dwelt uDON, Dy hıstorl1ans of the Crusades. From the mMoOoment of
theıir arrıval northern Lebanon 1n 1099, the Crusaders found 1in the
Maronites theıir MOST CagcI Supporters Syria In for their SUppOTFT,
the Ta SaVC them favoured treatment Eccles1iastical conformity between
the Maronites an the Ta Was natural result of thıs mutual friendship.

fact that has een overlooked by hıstori1ans, however, 15 that the Maro-
nıtes WeTI® NOT Uunanımous theıir frıiendshıp the Ta hereas the
Maronites of the coastal reg1on an of the immediate hinterland, who Camme
into regular Contact wıth the ra  S, WEIC identify themselves
ecclesiastically wıth them, the INOTC CONservatıve Maronites of the INOUN-
taın fastnesses apPCAr ave resented Frankısh rule ONg1IYy”, anı
ave een ecıdedly opposed the thought of un10on wıth Rome. Wıth the
expulsion of the Ta from Syrıa the of thıs antı1-un10on Maronite

died, SINCE protection DYy Catholic Kurope Wäas generally desired bDy
the aronıtes during the periods of Mamluk an Ottoman rule; but,
oughout the STay of the Ta in Syria, aronite separatısts DUut
violent opposition the Uun10nN hıch Was champli0oned Dy the patrıarchs;
and theır opposıtion Wdas maın factor the elay of the effectiveness of
the Uun10n.

Ibn al-Qila’ 1 (T letter Patrıarch Simeon of Hadath, dated No-
vember O, 1494 Al-Manara (1932) 103f. Duwayhi, Tarıkh at-ta’ıfa al-mardtı-
nıyya (Beirut, 1890; hence M.), 355 Tarıkh al-azmına (Beıirut, 1950;
hence A.); DIS an 1S1LCQ batarıkat at-td’ıfa al-marünıyya Al-Mashriqg
(1898) 309; hence Duwayhı refers Ibn al-Qila ı

ı4 Duwaryhıi, 1 A 22028 Ibn al-Qila’1, Letter Datrıarch Sımeon 104,
Jacques de Vıiıtry, Hıstory of Ferusalem, translated DYy Aubrey Stewart

2eh London, SOfF.
> Duwayhıi1i, 1 AD 22 E. Key, Les colonıes franques de S5yrıe UU  2 AllIme

et X IITIIme sıöcles (Parıs 79, referring aroniıte church-building ın the per10d.
W ıllıiıam of 4 yTres Hıstory of Deeds done beyond the SEA y translated DYy

a b cock New York, O82 relates interesting incıdent which illustrates
thıs pomint. Count ONs of I'rıpoli, he SdYSy WwWas eifeate: 1in battle NCAar the fortress
of ont-Pelerin then captured anı DUL eg DYy the Moslems 1n 1137 «through
the tTeäcChery of the Syrlans Inatıve Christians: term hıch includes the
Maronites] who 1Ve the heights of Lebanon». Young Raymond 1,
the SOIl SUCCESSOT of Pons, «collected the remnant otf the cavalry an wıth
STIroNg body of foot soldiers addıtion went Mrt Lebanon wıth valor.
ere he se1zed an carrıed AaWAVY 1n chaıns T'rıpolı INanı y of those 8815  $ of
blood, wiıth their WIves and hıldren, AdS he could find. For he considered them
guilty of hıs father’s eg] and responsible for the general of the Chris-
ans Accordingly93  The Maronite Church in the Middle Ages and its Union with Rome  by the patriarch®. Following this incident, the Maronites are said to have  begun using brass bells instead of planks of wood to call the faithful to  church, in imitation of the Latins*; and a general Maronite ecclesiastical  revival seems to have set in with the Frankish conquest of Lebanon®.  The friendship between the Maronites and the Franks has been mentioned,  and often dwelt upon, by historians of the Crusades. From the moment of  their arrival in northern Lebanon in 1099, the Crusaders found in the  Maronites their most eager supporters in Syria. In return for their support,  the Franks gave them favoured treatment. Ecclesiastical conformity between  the Maronites and the Franks was a natural result of this mutual friendship.  A fact that has been overlooked by historians, however, is that the Maro-  nites were not unanimous in their friendship to the Franks. Whereas the  Maronites of the coastal region and of the immediate hinterland, who came  into regular contact with the Franks, were eager to identify themselves  ecclesiastically with them, the more conservative Maronites of the moun-  tain fastnesses appear to have resented Frankish rule strongly®, and to  have been decidedly opposed to the thought of union with Rome. With the  expulsion of the Franks from Syria the cause of this anti-union Maronite  group died, since protection by Catholic Europe was generally desired by  the Maronites during the periods of Mamluk and Ottoman rule; but,  throughout the stay of the Franks in Syria, Maronite separatists put up a  violent opposition to the union which was championed by the patriarchs;  and their opposition was a main factor in the delay of the effectiveness of  the union.  3 Ibn al-Qila‘i (+ 1516), letter to Patriarch Simeon of Hadath, dated No-  vember 6, 1494 = Al-Manära 3 (1932) 103f. Duwayhi, Taärıkh at-ta’ifa al-märü-  nıyya (Beirut, 1890; hence T. T. M.), p. 355; Tärıkh al-azmina (Beirut, 1950;  hence T. A.), p. 11; and Silsilat batärikat at-tä’ifa al-marüniyya = Al-Mashriq 1  (1898) 309; hence S. B. — Duwayhi refers to Ibn al-Qila“i.  4Duwayhi, T.A.22&27; Ibn al-Qila‘i, Letter to patriarch Simeon 104,  Jacques de Vitry, History of Jerusalem, translated by Aubrey Stewart  (P.P.; T: S: XI;s Eondon; 1897) 80£.  5 Duwayhi, T.A.p.22; E. Rey, Les colonies franques de Syrie aux XIIme  et XIIIme siecles (Paris 1883) 79, referring to Maronite church-building in the period.  s William of Tyre, History of Deeds done beyond the sea, translated by E. A.  Babcock 2 (New York, 1943) 82 —82 relates an interesting incident which illustrates  this point. Count Pons of Tripoli, he says, was defeated in battle near the fortress  of Mont-Pelerin then captured and put to death by the Moslems in 1137 «through  the treachery of the Syrians [native Christians: a term which includes the  Maronites] who lived on the heights of Lebanon». Young Raymond II,  the son and successor of Pons, «collected the remnant of the cavalry and with a  strong body of foot soldiers in addition went up to Mt. Lebanon with great valor.  TThere he seized and carried away in chains to Tripoli as many of those men of  blood, with their wives and children, as he could find. For he considered them  guilty of his father’s death and responsible for the general massacre of the Chris-  tians  .. Accordingly ... he visited upon them diverse tortures in the presence  of the people, and, in just proportion to the enormity of the crime which they had  committed, and caused them to suffer death in its most cruel form»,he visıted uDOoNn them diverse Ortures 1n the
of the people, and, in Just proportion the eENOrmI1ty of the cCrıime which they had
committed, and caused them sufier ea in 1ts INOST cruel form».



Salıbi

Ignoring the opposition of the LNOTC Conservatıve mountaın Maronıites,
the patrlarchs, the head of the pro-Frankısh and pro-Koman Maronites,
readıly accepted the advances of the Roman Church. It that as

early d 1139 1140 the aronite church had offered formal submission
Rome the hands of Alberıicus, the Cardınal-Bıshop of Ostı1a (

Albericus WAdSy the me Syria miss1ion investigate certaiın
troubles that had arısen the Latın SCC of Antioch 139— 1140). After
settliıng affairs 1n Antioch, he proceeded Jerusalem, where he presided
MASIN councıl 1n the spring of 1140 hıch the Armenıjan Catholicos
promised abjure certain doctrines of the Gregorian church hıch NOT
conform wıth Roman orthodoxy. Albericus aPPCAIS also ave contacted
the Maronıites Trıipolı urıng hıs Stay 1n Syrlia, an ave received their
submissıon Rome‘.

'The maJjor step towards uUun1ı0n wıth Rome, however, Was NOT taken ntıl
(S. 1180, when the Maronıites formally abjured their Monothelıite doctrines
and accepted Roman orthodoxy and N1ı0N wıth Rome. Wılliam of Tyre,

CONTEMPOTALY the e  ‚5 relates it follows
At thiıs time, whiıle the gdom [of Jerusalem] Was en]Joyıng

of .- AaACEe of Syrlans 1n the province of Phoenicıa, LICAT the Lebanon rFansc,
who occupled the terr1ıtory Car the CIty of Jubaıil8, underwent wonder change
of he:  5 For almost fıve hundred|? these people had ollowed the heretical
doctrines of certain Maro, from whom they took the LAaIillic of Maronites. hey
separated from the Ür and the had adopted specılal Lturgy of
their OWI)L. NOow, however, DYy divine ea  , they WeTC restored their rıght mınds
anı abandoned their heresy. hey repaıred Aimery, the Patriıarch of Antioch,
the of the La  E patrıarchs preside GT that church?!®, renounced the
DYy hıiıch they had een long enslaved, returned the unı1ty of the Catholıc
UTrC hey dopted the rthodox faıth prepared embrace observe

Ibn al-Qila’1, aM 102 DuwayhiIi, 356, adds that they met the papal
legate al T'rıpoli, and g1ves the ate 1131 Both SOUTCCS g1ve the LLAaILLIC of the
patrıarch, Gregory of Halät, that of the Pope, nNNOocent 11 Both also oive the
Naille of the legate 4S ardına. Gulielmo ave found legate of thıs per10d Dy
thıs Namc, al]l the avaılable evidence pomint OUuUtTt that he Was ONC other
than Albericus of Ost1a He miıght ave een stakenly Ca Gulielmo by the
aroniıte SOUTCOS because the Latın patriarch of Jerusalem at the time OoOre that
NAame Guillaume of Malınes, 1130—1145) ‘ I’he ate 1131 Was the Tst YVCal of
the pontificate of NNOCcent I1 anı of the patriıarchate of Gregory of Häaläat, hıch
may ACCOUNT for the oNng date given Dy Duwayhi

hus spelt 1n the Englısh translatıon. In thıs artıicle it 15 translıterated «Jubayl».
q In the Englısh translatıon, 1n the Latın original, 1T 1s g1ven ds «fifty yCars».

In the old French translatıon ecuer des hıstorıens des Croisades; Historıens CC1-
dentaux 1, it 15 given 500 d  ° 'The old French version ere apDCAars
be INOTC plausible, SINCE 1ve hundred back from ( 1180 g1ves the ate
( 680 D the approximate ate of the esta of the aronıte church
1in Lebanon the ate of the Sixth Oecumenical Councıl at hıch the Mono-
thelıte heresy Was anathematized.

Aymerı Haımery, also called Amaury OT Amalrıc, of Limoges, Latın Pa-
triarch of Antı:och (1142—c 1 e Mas Latrie,; Les patrıarches latıns
d’Antıoche Revue de L’Orient latın (1894) 193f.



'Ihe aroniıte Church 1in the 1ddle Ages anı 1ts Union wıth Rome

wıth all TEVETEILICE the tradıtions of the Roman Church 'Ihe heresy of Maro
and hıs followers 185 an Was that OUT Lord Jesus hrıs there ex1sts, and
exist from the beginning, OMNC ll an OMNC CHNCISVY only O thıs artıcleThe Maronite Church in the Middle Ages and its Union with Rome  95  with all reverence the traditions of the Roman Church .... "The heresy of Maro  and his followers is and was that in our Lord Jesus Christ there exists, and did  exist from the beginning, one will and one energy only ..  To this article‘. ..  they added many other pernicious doctrines after they separated from the number  of the faithful. Now, however, as has been stated, they repented of all their heresies  and returned to the Catholic Church under the leadership of their patriarch and  several of their bishops!!.  TThe “wonderful change of heart” which the Maronites underwent did  not pass without trouble, and even bloodshed. The action taken by the  patriarch provoked a strong reaction from the anti-union Maronite clergy  and laity. Led by the dissenting Maronite clergymen!?, the anti-union  Maronites attacked the uniate churches and monasteries, beating, mutilat-  ing, and sometimes killing uniate priests, monks, bishops and abbots??.  Gravely concerned about the sedition, Pope Innocent III instructed his  Jlegate to the East, Peter of Capua, Cardinal-Priest of the Church of  St. Marcellus, to investigate the troubles and to arrange for a renewal of the  submission of the Maronite church to Rome. Peter of Capua arrived in the  East in 1203 and met representatives of the Maronite clergy and notables at  Tripoli**. There the Maronite representatives, in the presence of Frankish  notables and Latin clergymen, renewed their oath of allegiance to Rome.  The success of the mission of Peter of Capua was not long-lasting. It is  not known whether or not he managed to quell the opposition temporarily.  It appears that the oath of allegiance to Rome was renewed merely by the  uniate Maronites, who had never broken off with Rome. "The legate,  however, reinvestigated the doctrines and practices of the Maronite church  and introduced several corrections which were restated by Pope Innocent III  in his bull to Patriarch Jeremiah of ‘Amshit, dated January 3, 1215 (1216 by  modern reckoning)!5:  TThat you believe without doubt what the Roman Church holds, which is: that  the Holy Ghost proceeds from the Son as it proceeds from the Father  :3 that  you use this manner in baptism, which is: that the invocation of the Trinity is made  once in the three immersions; that you shall receive the sacrament of confirmation  from bishops only; that only oil and balsam shall go into the preparation of the  1ı William of Tyre, 1. c. 2, 458f.  1? Ibn al-Qilä‘i mentions two heretical monks as the chief instigators of the  trouble. Madiha ‘ala Fabal Lubnän (published by Bülus Qara’li as Hurüb al-  mugaddamin, 1075—1450, Bayt Shabäb 1937) 21.  18 These troubles, hinted to by Ibn al-Qilä‘i (l. c.), are mentioned with less  amibiguity in the Bull of Innocent III to the Maronite patriarch Jeremiah of “Amshit,  dated January 3, 1215, published by T.‘Anaysi (T. Anaissi), Bullarium Maroni-  tarum (Rome 1911) 2f.  14 Peter of Capua (1150—1209), was sent by Innocent III in 1203 with the  Fourth Crusade (1202--1204) as his legate to the East. T.‘Anays1i, Silsila tärı-  khiyya li batärikät Antakiya al-Mawärina (Rome 1927) 21; F. Suriano, Il trattato  di Terra Santa e dell’Oriente (Milano 1900), 68£., called him Peter of Malphi and gave  the same story.  15 The medieval New Year started, as a rule, on March 25. The bull was written  after the fourth Lateran Council, which met on November 11, 1215, had begun  its proceedings.they Man y other pPern1iCc10us doctrines after they separated from the number
of the althful NOW, however, has een stated, they repented of all their heresies
an returned the Catholic Church under the leadershıp of their patrlarch an
several of theır bishops*},

'The cscwonderful change of heart”? hıich the Maronites underwent did
NOT PasSS wıthout trouble, and EVCN bloodshed 'The actıon taken Dy the
patriıarch provoked reaction from the antı-union Maronıite clergy
anı laıty Led Dy the dissenting Maronite clergymen*?, the ant1ı-union
Maronıites attacked the un]late churches and monasterI1es, ca  , mutilat-
ıng, and sometimes unlate priests, monks, bıshops and abbots13
Gravely concerned about the sedıtion, Pope Innocent I1I1 instructed hıs
Jlegate the Kast, Peter of apua, Cardıinal-Priest of the Church of
St Marcellus, investigate the troubles an dITANSC for renewal of the
submissıon of the aronite church Kome. Peter of apua arrıved the
Kast 1n 1203 and met representatıves of the aronıte clergy and nNOotaDles
Trıipoli! ere the aroniıte representatıves, 1n the of Frankısh
notables and Latın clergymen, renewed their oath of allegi1ance Rome.

'Ihe UuUCcCCcC”cS$S of the m1iss1ıon of Peter of apua Was NOT long-lastıng. It 15
NOL known whether NOT he managed quell the opposıtıon temporarıly.
It aPPCAIS that the ath of alleg1ance Kome Wäas renewed merely by the
unjate Maronıiıtes, who had broken off wıth Kome. The legate,
however, reinvestigated the doctrines an practices of the aroniıte church
and introduced everal cCorrect1ons hıch WEIC restated Dy Pope Innocent 111
1n hıs bull Patrıarch Jeremiah of Amshbıit, dated anuary 3 1215 Dy
modern reckonıng)

hat yOou believe wiıithout Oou what the KRoman UrCcC. holds, hıch 18 that
the oly 0S proceeds TOomM the Son 1t proceeds from the Father .9 that
yYOUu usec this LLLALLLLCT 1n baptısm, IC 15 : that the invocation of the I’'rinıty 15 made
ONCE 1in the three immers10ns; that VOu ohall receive the sacramen: of confirmatıon
from bıshops only; that only o1l an balsam into the preparatıon of the

Wılliam of 1 vre; E Z 458 f.
1 Ibn al-Qila ’ 1 mentions L[WO heretical monks 4S the chief instigators of the

rouble adıha ala Lubnan (publıshed DYy UuuSs Qara’lı Hu al-
mugaddamin, 5—1 Bayt Shabab Z

ese troubles, hinted DYy Ibn al-Qıl  a 1ı  HS D G, ATC mentioned wıth less
amıbigu1ty 1in the Bull of nNnNocent 111 the Maronite patrıarch JTeremiah of ‘Amshit,
ate January %. 1215; pu DYy "Anaysıi Anaılssı), Bullarıum Maronı1-
'Aru: ome Al

Peter of Capua (1150—1209), Was SEeNT DYy Innocent 111 1n 1203 wıth the
OU: Crusade (1202 —- 1204) hıs legate the ast ‘"Anaysı]l, Sılsıla tAarı-
Rhıyya Iı batarıkat Antakıya al-Mazwarına ome Suri1ano; II
dı Terra Santa C dell’ Orıente ano 68f hım eter ofalp. SaVC
the SaImne

15 'Ihe medieval New Year started, AdSs rule, arc 25 'The bull Was written
after the fourth Lateran Councıl, hıch met November E1 12153 had begun
ıts proceedings.



hrısm; that OMNC of yYOou chall confess hıis S1NSs hıs prlest at least ONCE

V  y VCAT, and that you shall recelve the sacrament of the KEucharist wıth devotion
least three mes VCi  > that yYOUu ch: believe that 1in hrıs there AdiCc LWO wills,

ONC divine and ON human; that the chalices yOou Uus«ec 1n the Mass shall NOT be of
glass, wood, brass, but of tin, sılver, gold; and yYOUu ave distin-
guish the OUrSs and call the people church1®

In 1213, ten after the mi1ission of Peter of apua the Maronıites,
the aronite patriarch, Jeremıiah of Amshi 5 Was honoured
by from Innocent 111 attend the fourth Lateran Councıl
hıich Was held Rome beginning from November LIS 121517 'IThe patrı-
arch answered the ONS, attended the opening SeSSIONS of the Councıl,
an! left RKome early 1216 'CThe ©  NT, itself, Was of great significance

the history of the relationshıp between the Maronıite UrCc. and Rome,
for, far d Can be determined, it Was the TSt OCCasıon hıch aronıiıte
patrıarch visıted Rome and attended oecumenical councıl. Equally
significant Was the papal bull; already mentioned, hıch Was received Dy
Patriarch Jeremıiah the CVC of hıs departure from Rome. 'Thıs 15 the
earliest avaılable document the history of the aronite church its
relations wıth Kome.

The of the of 12756 AT of great interest the hıstori1an of the
Maronite church. It wıth eEXpress10ns of JOYy because the Maronites
had returned un1ıo0n wıth KRKome after avıng een cclıke wandering sheep,
NOT properly understandiıng that the Catholıc Church Was the ON SPDOUSC of
Christ, that 1s Wds the shepherd, and, after Hım and through

whose faıth, and that ofthat Peter Was hıs Apostle and Vicar
hıs SUCCCSSOISy the Roman pontifis, ”18. 'Ihe Dull then
relates the SLOTY of the mM1iss1ionN of Peter of apua the Maronites, and
repecats the corrections aroniıte doctrines and practices quoted above.
'Ihe last of the bull refers the troubles that had beset the aroniıte
church before 1203, absolving the repentTant rebels of their S1INS and threat-
ening future trouble-makers wiıth excommuniIication :

Whosoever lays hıs hand Maronite cleric 1n darıng and violence chall fall
under the pains of excommMuUNIicCaAtion and, excommunicate, be evaded
DYy everybody untiıl] he DayS his due an recel1ves the benefit of absolution from
the authority of the Apostolic See As for VOU, brother Patrıarch, who, because
of VOUT great devotion, ave personally visited VOUTFr mother, the oly athol1ic
urc. and ttended the General ouncıl, wısh grant you and VOUI people,

16 Anaıissı, Bullarıum
17 In list of the patriarchs, arc.  1shops, an bishops present at the Councıl,

the Maronite patrıarch (Patrıarcha SCH Primas Maroniıitarum) 15 mentioned. CG-J
Hefele, Hıstoire des Concıles d’apres les documents 0T12INAUX (Parıs 14

CODY of the circular letter, ate Aprıl 19, 1213; SUummoOoNnN1INgZ the church eaders
of the ast and the West repair the ouncıl, 1s found addressed erem1ah
(Patriarcam Maronitarum H1ıeremi1am). Anai1ssı, ( T’he original 15 the
Vatıcan Archives (Arch 18 Innocentii JI 8 fol CX 30)

Ana1ssı, ( 'IT’he translatıon of thıs DaASSagc 18 taken from Mann,
T’he hives of the es ın the 1ddle Ages 12 London 70
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who ave recently renewed their alleg1ance the Roman UrC. speclal
We grant yYOou the postolıc authority bsolve those Maronites who had en
under the above' havıng raised their anı darıng the clerics,
EXCEDLT [ın where] there had een mutilatıiıon of liımbs OLr effusion of 00
0)8 the layıng of an: violence of bishop

Under Jeremiah’s SUCCCSSOTI, Danıiel of Shäamaät the troubles
started afresh 'The 11Cc  S patrıarch Was forced under the IrC  NCes
LNOVC hıs residence from Mayfüg, north-east of Jubayl Kfayfän, LOWN
NEeCATCTI the C  ‚9 the east of Batrün Bo 'Ihe MOUNTfTaıINEETS of
the Jubayl district aPPCAT ave ebelled agalnst the lord of Jubayl and
the pro-Frankısh aronıiıte patriarch and ave SET temporal an
spirıtual eaders of theıir own 21 The dissens1ion continued SIOW
checked reachıng clımax 1282 when, the death of atrıarc anıle
of Hadshit Mayfüg, the and antı-unıon Maronıite factıons Jlected
rıval patriıarchs Jeremiah of Dımilsä, the un1]1ate patriıarch took residence
Car the the village of Häalät, the south of Jubayl uke of
Bnahrän, the antı-patriarch leader of the antı-unıon and antı-Frankısh
faction, ortified himself adath village the OUuntfaın fastnesses of
Bsharri, the egst of Tripoli®*

'The Franks, patrons of the faction, supporte the candıdature
of Jeremiah an! SENT Rome after hıs election, probably TECEGIVE

from the Roman See They EVCMN aAaDPCAT ave taken the
TLatıve PTODOS11S the election of unlate patrıarch poss1bly after Luke
had already een lected Dy the OPPOSINS factiıon Jeremiah hıimself left
autobiographical oTte clarıfyıng thıs PO1NT

In the VCar 1590 of the Greeks 1 ebruary the worthless
eremiah AaIlle from the blessed village of Dımuilsa the MONASTLECY of OUT Lady

Mayfüg OUT ord the patrıarch of the Maronites; an he rdaiıned
wıth his holy an and made archbıshop of the holy MONASTLETCY of Kaftun??

OUr later, the ord of ubay. summoOoNed along wıth the bıshops,
the heads of the churches, anı the clergymen, and they CAast lot hıch fell
MC , an they instated patrıarch the holy MONASTLECYy of Halat hen they

19 Anaissı, C 'Iranslation IMN
2 Ü Ibn al-Qila’ 1y adiıha 4°7f1.
al Ibıd 'IT’he district of Munaytra and the LOWN of sa1d ave 1C-

nounced alleg1ance the ord of Jubayl and ave Set muga  am (cChief-
tain) archbıshop of their

22 eremiah of Dimilsa aDPCAIS the list of aronite patrıarchs publishe
Dy Anaysı 2LSLLG uke of Bnahran, mentioned Dy Ibn ql Qila’ 1
( Madıha 21) AdS heretical patrıarch CONTLEMPOFrCAarYy predecessor eremı1ah
of Ams confused wıth eremı1ah of Dımilsa), Was mentioned DYy Duwayhı as

havıng usurped the patrıarchal SCC after the eg of anle of Hadshit Neıther of
the latter LWO SOUTCCS made mention of eremı1ah of Dımilsa It 15 interesing
ote that the un1ı1ate patrıarch Aa1ille orıgınally from the village of Dımilsa, Car
the COAastT, the north of Jubayl 'Ihe antı-patriarch Camle from nahraän,
village of the Bsharrıi district

hes the east of Batrun, the lower reaches of the Jawz
*amır55In the or1gıinal the ofJubayl his OW:] translatıon ofthe French **se1gneur

Maronite OUTITCCS translate thıs tle A z malık
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sSsent the CIty of Rome and eft OUT brother, the archbıshop eodore,
direct the flock and IManNasScC 1ts affairs?©®.
'CThe rıval patriarch, L’uke; aDDCAIS ave een ON other than the

aroniıte patrıarch mentioned 1n Arabic SOUTCE havıng een taken
captıve (and poss1bly put death) by Turkoman irregulars acting behalf
of Qalawün, the Mamluk sultan, 1n 1283 An aNONYINOUS biographer of
Qalawün  . . related the incıdent, noting that the patrıarch Was the leader of

ZSTOUD of people who had c<cfallen 1n error” (heterodox Maronıites), and
that he Was feared Dy the Count of Trıipolı an the ranks

1Ihe arresti of the patrıarch of 1-Hada 1n the and of Trıpolı
ere appene: be 1n the and of Trıpoli patriarch who became SLIrONSg, wollen
wiıith pride, an rebellious. 'I’he ruler of I'rıpolı an all the Franks feared hım
He WON OVCLI the people of those mountains anı the people of those valleys who
had en CITOTI » an hıs W! SICW untiıl he WAas feared DYy V|  N ne1ghbour
He ortified himself 1n Al-Hadath an held hıs 1NOSEC hıgh WI1 pride] 'ILhe
governors“*® [of Syr1a| tried get hım several mMes but COU. NOLT find hım hen
the 'ITurkomans sought hım 1n his place and managed Capture him; an they
brought hım back miserable prisoner 'Ihe Moslems WEeTC ree: from hım
and WEeEIC spared hıs wiıickedness; an hıs Capture Was greater
that the of rampart fortress?”.,

It 15 lıkely that the wıdening breach between the mountaineer Maronıites
and the coastal Franks hastened the enNn! of the County of Tripoli. hereas
the Franks had previously relıed the friendliness and the aSsistance of the
sturdy aronite mountaıineers, fact hıch several Crusader SOUTCECS

att'!  ‚9 they had deal, the latter half of the thirteenth CENTUrY, wıth
hostile aroniıte factıon of consıderable S1Ze. Maronite istor1an of the

fifteenth CENTLUTY, in tactı went the extent of attrıbuting the fall of
Tripolı the ccheresy”” of chieftaiın of the Bsharri district?8.

VWhıle the Franks WEeIC 1n yrıa the attempts the part of the Church
SCCUTEC unanımously accepted un1ı0n of the aroniıte church Rome

alle‘ Wıth the fall of Tripolı 1289 an the final expulsion of the Franks
from Syria 1291 the s1ıtuation changed. Under the repressive rule of the

the Maronıites, general, SOON forgot theıir grudges agalnst the
Franks and gradually learnt look estern Christendom for help an!
protection.

Wıth the general aronıte attıtude thus changed, the Catholıc M1SS10-
narıes, who resumed theıir act1ıvities 1n yrıa in the first half of the fourteenth
CNTUTY, could work towards the stablıshment of effective N10N wiıth

Quoted DYy "Anaysıi 2ESLLG 24{f£.) 'Ihe origınal 15 written Syr1ac
Gospel 1n the C1 Lıbrary 1n Florence. 'IThe OTE Was written, apparently, when
eremi1ah Wäas Italy. 1C original : translatıon mıine.

26 Translation of näa’1ıb, pl nuwwab, the tle of the amluk gSOVECINOIS of the
Syriıan provinces.

A, Tashrif al- usur F akRhbar al-Malık al-Mansur (MS Bıblıotheque Natıonale
94f. 'Ihe LWO aVe een reproduced 1n photostat 1ın A1l-Manara

(1934) 204
Ihe chieftain in question Was uga|  am alım of Bsharrı. See Ibn al-Qila’ 13

adıha A7
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good chance of SUCCECSS,. On the other hand, those miss1ionarıies had
cCompete ıth Monophyrsıte STOUDS hıch had flocked 1nto Mount Lebanon,
fugitıves of the antı-Christian persecutions that had raged yrıa after the
final SUCCCSS of the counter-crusade, and hıch WeEIC lıkewise interested
converting the Maronites theıir OW.: rıte.

Officially, the Maronite church has NOT broken wıth Rome SINCE the
rapprochement of 1180, an has remained effectively 1n un1ıo0n wıth Kome
untiıl the departure of the Ta from Syrla, spıte of the ever-present
dissens1ions. After 1291, however, the Nı0N tended be INOTeE nominal
than real. No longer under the direct Superv1s1on of the La  E church of
Syr1a, through hıich they could COILC into CONTACT wıth the Roman See,
the Maronıites, st1ll faıthful the Nıo0N princıple, OUnNn themselves
lapsıng from Koman orthodoxy under the ınfiuence of their non-unlate
neighbours. Brother Felıx abrı, who made pılgriımage the Holy land

1484;, stated that the Maronıites 1ving 1n Jerusalem WETIC ccheretics””,
believing 1n the One and nergy of COChrıist (Monothelite), but that they
rang bells call people church, lıke the Latins He added that, although
they had een NC N10N wıth Rome, they had long S1INCEe fallen AaWdY
from that unıon and had become c<sctaınted wıth the CITOT, and become
daıly INOTC for they ave doctors and preachers ofthe Catholic faıth””ü
Francesco Sur1ano, twıice Superi0r of the Francıiscans of lerra Santa the
ate fifteenth and early sixteenth CENTUFY, also stated that S1INCEe the time
of theır un1ıon wiıth Rome they had fallen into INan y anı SUundry
heresies?®, The Francıiıscan monk Pıetro Verniero * SaVC the follow-
1ng verdict the spiritual of the Maronites S$SINCEe their N10N:

Although due the infÄuences of the Jacobites?*?, they had relapse from
time tim: into SOINC CIIOISy they all Camnmne back promptly render obedience

the postolıc See and, V  Y CasSCc, they WEeTIC SOOI1 el1ieved from these CITIOIS

Dy the help of the earned an holy athers dS 1n the VCar 12153 wiıth the help
of Aimery, the Patrıarch of Antioch C and 1n the VCaIl 1450, wıth the help of
Hra Gryphon an HFra abriele?? of the Lesser Brothers and finally the VYCal
1579 and 1580 DYy the help of brothers CG10van Battısta anoO and Giovannı Bruno,
the Jesuits, legates of Pope Gregory I1I1 Hor that TEeE4SON they deserved

be Ca sch1ismatıics and eret1i1cs?33.
It Was NOT untiıl about the mıddle of the fifteenth CENTUTFY that Rome

resumed the inıtlatıve 1n bringing the Maronites back agaın the Roman
fold, ollowıng the revival of Catholıc M1SS10Nary aCct1vity the East 'Ihe

20 Felıx Fabrı, T’he book of wanderıngs of rother elrxX Fabrı, translated DYy
Aubrey Stewart I1—X, London 11 389/

Sur1ano, C: 69
31 'Ihe Jacobites AT the Syrıan Monophysıites. At the present their church 15

known ds the Syrıan TtHhOdOX AIr
E Ibn al-Qiläa’1, the aronite M1SS10NAary an histor1i1an, Was Francıiscan

brother. See elI0W.
Pietro Verniero dı Montepi1loso, CGroniche OUVUVDETO Annalı dı Terra Santa

Girolamo oluboviıch, Bıblıoteca bzo-bıbliographıica erra Santa
dell’ Orıente Francescano | Florence 206f.)
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Francıscans of lerra Santa, who took charge of thıs M1SS10Nary activity,
had TSt established themselves 1n Beirut the TSt half of the irteenth
CENLUTY. They had 9attached the famous old church of the
Savı1o0ur (the Serail Mosque of the present day) hıch they served 4S

priests. Wıth the fall of the last of the Latın Kingdom Syria
the 1291, they WEeIC forced leave the CIty, an INanıy of the

monks of the Francıscan WeIC killed. It Was NOLT long, however,
before they returned. In 1345 they WEeTiTC already reestablished Beıirut,
and the Francıscan of that CIty Was ONC of the largest Francıiıscan
establishments Syri1a3*,

It AaDPDCAIS that early the fiıfteenth CENTULCY those Francıiscan miss1onarıles,
along wiıth Catholıic missionarıies belonging other orders®?S, attempted

brıng the Maronıites back Roman orthodoxy. 'Their efforts WEeETIC

crowned wıth SUCCECSS when, 1439, the Councıl of Florence, the aronıte
church Was officlally recognized avıng reaccepted un1ıon wıth Rome an
when, 1n token of thıs renewal of submıi1ss1o0n, Patriarch John of Ja)
(1404 — 445) received the and the staff from the Pope®® TIThe Pope
(EugeneI 1431 1447), fact; had NOT summoned the aronite patrıarch

attend the Councıl It Was Patrıarch John himself who took the inıtiatıve
the renewal of the N10N Dy requesting the Superi10o0r of the Beirut Fran-

C1SCAaNS, who Was gOo1INg Florence attend the ouncıl, AaCT ds hıs
representative there and solicıt apostolic confirmatıon of his patrıar-
chate?®”. It Was the Francıscan Superl1or himself who probably suggested
thıs COUTSC of act1on the patrıarch.

'The Councıl of Florence marked significant the history of the
relations between the aronite church and Rome. Beginning wıth 1439
there Was longer al y Ou about the orthodoxy of the aroniıte church.
'IThe scerrors’? of the Maronites after that date, hıch INaDnYy Catholıc authors
noted, MUST ave een abuses of practice due 1gnorance rather than
doctrinal due heresy. 198(0)1 decided adversarıles of the PCI-
petual orthodoxy of the Maroniıtes MUST aAaDBICC that S1INCE the OUNC of
Florence their beliefs ave een absolutely irreproachable””®, The remaıln-
ing of the fiıfteenth CENLUTY aN| the early of the sixteenth WeTITeC

34 Girolamo oluboviıch, Serıe cronologıca de1 Reverendıissımz Superi0rı dı
Terra Santa (Jerusalem 716f.

35 Ibn al-Qila’ 1, adıha 61 Lietter Patrıarch SIMeON, 102, mentioned
Dominican monk by the LLATIIIC f Aimeric who restored the aroniıte dissenters
theıir rıght mınds the early een! CENTUFCY.
36 Ibn al-Qila:1, Letter 101 f.i adıha 62 Duwaryhı, 288 T.Anaı1ssı,

Bullarıum 173 'Lhiıs reunıon of the Maronites wıth Rome 15 mentioned 1n the
Bull ate. 144/7, sent Dy Pope Nıcholas V the aronıte Patrıarch aco of

(1445 — 1458)
37 Ihn al-Qila’ ı aN! Duwayhı, e
38 Henrı1 Lammens, e Hra Gryphon er le an au AA szöcle” Kevue de

l’Orient Chretien (1899) 87
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be 1in the struggle of the aronite church, allıance wıth the
Francıscan miss1onarIies, reconcıle the non-unlate Maronites the
principle of N10N and CONVerT them Koman orthodoxy.

Upon the suggestion of the opes, the Franciscan monks Jerusalem
and Beırut, durıng the per10d followıng the Councıl of Florence, pald
re  ar Visıts the Maronites and attended theıir spirıtual needs. he1ir
task Was the relig10us educatıon of the Maronites and the correction of the
abuses of practice that had 1nto their ecclesjatical iscıplıne an riıtual
OUg: the years®®, One of those Francıscan miss1ionarIies, Brother Gryphon
of Flanders, who Camme Lebanon 1450, prepared questionnaire for
the confession of the 1gnorant*®, 'Che aroniıte church itself felt the eed
for relıg10us instruction order PICSCIVC and promote the orthodoxy of
ıts Hock On INOTEC than ONC OCCasıon the aronite patriarch requested the
Pope provıde hıs people wıth SOINC NECESSATIY relıg10us instruction. In
answer these9 Pope 1XTtUSs (1471 — 1484) appointed 1n 1475
the Vicar general of the Francıscan order Lebanon, Brother Pıetro of
apolı, dS hıs commı1ss1i0oner the Maronites, be followed thıs office
DYy hıs SuCCessors**, requesting send 0)81> of hıs monks
visıt the Maronıites 2381 g1ve them the NECCESSALY instruction42.

It Was also durıng thıs per10d that Rome egan insurıng aroniıte un1ıon
wiıth Rome through the educatıon of 1ts clergy actiıon that culminated
1584 wıth the foundatıon of the aronite College Kome by Pope
Gregory I1l eginnıng wıth the latter half of the fıfteenth CCENTUTY,

Maronites aPDCAT ave een encouraged Jo1n Western Christian
rel1g10us orders; an! SOINEC of them WEeEeIC SENT study 1n Rome. record
eX1ISTS of three of those Maronıites, who Joined the Francıscan order
in Jerusalem the recommendation of Brother Gryphon Gabriel Ibn
al-Qıla ı (the hiıstorl1an) an hıs comrades, John and Francıs. In 1470
the three NOVICES WEIC SCENT Italy where they studie: for INnan °

the three only the first, Ibn al-Qıla 1, lıved Ome 1493 AdS

m1ss10Nary hıs OW.: people*®, Back Lebanon, he worked hard 1INCOmM-
battıng the infÄluence of the Monophysıte missionarlies 1n the COUNILIY,; and
INaDnYy of hıs polemical works and ave Survived. In 1496
he Wädas appominted head of the Francıiscan order Cyprus; and 1507 he
Was ordaiıned aronite bıshop of ‚yprus, officea he occupied ntiıl
hıs death in 1516

30 Ibid
Sur1ano, D 69

41 Verniero, K D
DuwayhI1I, 215{1.

4 3 Sur1ano, f 74 Duwahryıi, 220 John Was drowned hıs WaY
back from Italy wıth Ibn al-Qila’ ı dee the atter’s elegy his comrade Al-
Mashrıq Lr 11920] 252/6) Ng 15 known about Francıs, who probably died
1n aly.
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The task of CONVeErUNg the dissıdent Maroniıtes Roman orthodoxy
an NOoN Wäas cult ONC 'The INa Cenfter of dissent that Was

holdıng OUT Was the secluded district of Bsharri, hıch had een
throughout center of oOppOos1L10N There, the Jacobite had
had gTreaL ‚UCCCSS They enjoyed the TOTtLeCLION, an sSsometimes the SUPPOTT,
of the local chieftains (muqaddams), and their infÄluence Was strongly felt

'CThe perseCukon of the 1ST1ans of the Moslem East by the Mamluks
after the of Frankısh W Syria and the defeat of the Mongols
brought about, dSs has een noted consıderable 1IMM1gTati0N of Christians
1INTO Lebanon Jacobites infiltrated consıderable numbers 1NTO aroniıte

and tried get the NatLıves of the COUNILTIY, and particularly the
chieftains, reconcıled their am oNS them T’hey SCCIHN ave
attempted achieve their by Iu the Maronıites their r_

SPECLIVC The mMountfaınee Maronıites of Bsharrıi, whose lınks wıth
the aroniıte patriarchate had always een feeble and who lıved furthest
aWaY from the influence of the Catholic IN1ISS1ONATN1LCS, WeTC the MOST SUS-

ceptible Jacobite propaganda
'The favourıte propaganda tool of the Jacobites Wädas education, hıch had

een badly neglected the Maronites Abd al-Mun ım Ayyub
mugaddam of Bsharri professed the Monophyrsıite doctrine
and Wäds well-known be acobiıte sympathiızer As youth hıs education
had een entrusted Jacobıite priestit® Another Jacobite cleric, Noah of
Baqüufa*°® taught d STOUD of Maronites the village of Al-Farädis,

the neighbourhood of and later converted them the Jacobite
commun10n**. KEven Jacobite laymen AaPPCAT ave een Da-
gandists of Monophysıtism*2,

Asıde from belonging well-organized church, capable of CarIt yINS
effective propaganda, the Jacobites had COILNC Lebanon from the

PTOSPCIOUS LOWNS of the and the and WeIC far wealthier than
the peasant Maronıites whose condıtion the accordıng the repOrts
of the Francıscan monks, Was wretched It NOT unlıkely that the Jacobites
should ave sed their wealth the sympathy of infiuential Maronıites
Mugaddam Abd al-Mun of Bsharrıi himself known ave received

f{rom them avıng WON the Support and protectL10nN of SOINC of the

Duwaryhıi, Da
45 He later became the Jacobite patrıarch of OC
46 1mMpOrTtant LOWN the Bsharrı district, the north-west of Bsharrı
*47 Duwayhıi, 218 Ibn al-Qila ı (Madıha 64) mentioned the Jacobite

monk Samya, who also taught Al-Faräadiıs, CONVEILINS several Maronıites, IMOST
of whom WEeTC He attrıbutes hiım the COILVEIS10I1L of the mugaddam of
Bsharrı Previously 63) he noted that the Jacobite IMNISS1IONATMIES taught Maro-
nıte DOys and girls “t0 themselves wıth OMNC iinger and anathematız! the
Fourth Councı]

485 Ibn Atshä, Jacobite who exerted ir infiuence the
u *mugaddam of Bsharri; Was merchant. Ibn ql-Qıla 1y5 Tabkit bull Man zagh ‘

al-‘ ıman AT Manara (1931) S08
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INOTC powerful chieftains*?, the Jacobites SOOoON became powerful
1n the district of Bsharri an er10us threat the SUCCESS of Catholıc
M1SS10Nary aCt1v1ty the istrıct.

Prompted possibly by the Francıscan miss1ionaries, the Maronites of
Ihdin, 1488, took the lead 1n expellıng the Jacobites from the Bsharri
dıstrict. Oome tim: previously of Monophysite Abyssinıan monks
had taken residence the IMONASTETY of St aCco Ihdın In 1488 the
bishop an! notables of Ihdın requested those monks the
Monophysıte faıth When the latter paıd heed the requeSLT, the bıshop
of Ihdın SENT ONC of hıs subordinates take charge of the MONAaSLTETY, 0_

daining 1ts abbot Resenting such interference theıir affaırs, and
NOT darıng ffer resistance, the Abyssıinıan monks moved their residence

MONASTEFY in the neighbourhood of Hadshıit, NOT far from BsharrI1,
and appealed for help the shaykh of the LOWN, Jacobite who CaIne Or1g1nN-
ally from Naäbulus Palestine®®. 'Ihe shaykh ofHadshit took theır C  ‘9
supporte Dy the mugaddam of Bsharrıi. Together, they called uDON the
Moslems of the Dınnıyya distrıct, north of Bsharrıi, ra1d Ihdın theıir
behalf; but the INnenNn of Ihdın ambushed an! routed the assaılants. eır
Victory spe. panıc the Jacobites of BsharrI1, who forthwith isperse and
left for ther districts, *°SOME escapıng Dy SCa Cyprus .

The dispersal of the Jacobites from the district of Bsharri Wäds the mortal
blow the non-unilate aronite 'IThe Wds followed Dy the
gradual Conversıon of the acobıte sympathizers Roman orthodoxy

consıderable part of the task of Conversion WaSs carrıed OUT Dy Gabriel
Ibn al-Qıl  ä 1,  — who arrıved 1n Lebanon five after the dispersal of the
Jacobites.

avıng noticed that acobıte propaganda had een spread the
Maronites largely through educatıon, Ibn al-Qıla ı ave decıded
use the Sd1Ii1LlCc medium reconcıle hıs people Roman orthodoxy. IT he
lgnorance of the Maronites the time, and partıcularly theır 1gnorance
maftters of relıg10us doctrine, Was theır maın point of weakness; anı the
Jacobite missionarıes had exploited 1t the 10 combat thiıs 1gnorance,
Ibn al-Qıla ı sed the vernacular poetic form zajal) Current 1n hıs day
popularıze the secular and relig10us instruction he sought impart.
hroughout the remaınıng of hıs lıfe of medicıne, natural
SCIeENCE, STITONOMY, history, Church history, and theology poured OUT of hıs
prOo. pPCH He also in and translated from La  = number

It 15 known when the Jacobite m1ss1OoNary aCct1vıity 1n the district began ‘Abd
al-Mun im’s uncle an predecessor ave been Jacobite sympathızer
Ibn al-Qila ’ 1, [T’abRit 509) Ihe mudaddams of ar during the latter halt
of the Nıfteenth CENTLUCY WEIC Monophysite (Madıha 63)

a0 I’he shayRkRh ere meanıng town-elder) of Hadshit, Jirjıs Ibn al-Ha)) Hasan,
eft Näbulus an ettled 1n Hadshıit 1n the early latter half of the fifteenth CENTUTY.
Duwaryhıiı, 212

51 Ibıd 218
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of works theology, ecclesiastical discipline, ritual, and dogma wıth the
PUTDOSC of bringing better knowledge of the Catholıc faıth the aroniıte
clergymen, who aPPCal ave een remarkably untaught these Matters
all thıs asıde from the NUMETOUS letters he WTrOoTte Maronite clergymen and
notables, rebuking those them who had strayed from Roman ortho-
doxy, warnıng those who WEeIC about SLraYy, and expoundıng orthodox
doctrines the faıthful

'Ihe openıng of the sixteenth CENTUTCY found the Maronites
unanımous agreement the princıiple of N1ı0N wıth Rome. 'IThe VOo1CEeSs of
dissent had een silenced forever; and the Roman orthodox faıth, accepted
by the aronite church S1INCE the twelfth CENTLUTY, had COILLLC be professed
by all 1ts flock In 1515 Pope Leo A, havıng received favourable repOrts
about the orthodoxy of the Maronites and theıral submission Rome,
sent their patrıarch Sımeon of Hadath 902— hıs confirmatıon, wıth

bull exhorting alter certain practices hıs church In this bull
the Pope praised the go0od faıth of the Maronites:

We thank Diıivine provıdence104  Salibi  of works on theology, ecclesiastical discipline, ritual, and dogma with the  purpose of bringing a better knowledge of the Catholic faith to the Maronite  clergymen, who appear to have been remarkably untaught in these matters;  all this aside from the numerous letters he wrote to Maronite clergymen and  notables, rebuking those among them who had strayed from Roman ortho-  doxy, warning those who were about to stray, and expounding orthodox  doctrines to the faithful.  The opening years of the sixteenth century found the Maronites in  unanimous agreement to the principle of union with Rome. The voices of  dissent had been silenced forever; and the Roman orthodox faith, accepted  by the Maronite church since the twelfth century, had come to be professed  by all its flock. In 1515 Pope Leo X, having received favourable reports  about the orthodoxy of the Maronites and their faithful submission to Rome,  sent their patriarch Simeon of Hadath (1492—1524) his confirmation, with  a bull exhorting him to alter certain practices in his church. In this bull  the Pope praised the good faith of the Maronites:  We thank Divine providence.... since, among the Eastern churches, placed  among infidels as in a field of error, the Almighty had deigned to keep His faithful  servants as a rose among the thorns ... and had made you piously and bravely  keep to the faith and discipline of the Holy Roman Catholic Church in spite of  the persecutions and difficulties you had to stand from the infidels ..., the schis-  maties; and the hereties‘. ,: 9  With this papal bull, the process of the basic union between the Maronite  church and Rome became complete. The Roman See, eager to bring about  a closer conformity between the uniate churches and the Catholic Church,  has intervened on several occasions, since 1515, in the internal affairs of the  Maronite church, exhorting it to alter details of its discipline and ritual.  The Catholic missionary orders in Syria continued to supervise the Maronite  church and to act as the spiritual guides of the Maronites. Nevertheless  there has been no doubt shed, since then, on the orthodoxy of the Maronites  or on their faithful allegiance to Rome.  52 T, Anaissi, Bullarium 32/5. A French translation of the bull, with the Latin  original, is found in J. Debs, Perpetuelle orthodoxie des Maronites (Arras 1896) 19f£.  The bull is dated August 1, 1515.S1INCE, the Eastern churches, placed
(0) 082 els 4S H‘eld of OL, the Almighty had deigned keep Hıiıs faiıthful
SErvants A4Ss LOSC ONS the Orns104  Salibi  of works on theology, ecclesiastical discipline, ritual, and dogma with the  purpose of bringing a better knowledge of the Catholic faith to the Maronite  clergymen, who appear to have been remarkably untaught in these matters;  all this aside from the numerous letters he wrote to Maronite clergymen and  notables, rebuking those among them who had strayed from Roman ortho-  doxy, warning those who were about to stray, and expounding orthodox  doctrines to the faithful.  The opening years of the sixteenth century found the Maronites in  unanimous agreement to the principle of union with Rome. The voices of  dissent had been silenced forever; and the Roman orthodox faith, accepted  by the Maronite church since the twelfth century, had come to be professed  by all its flock. In 1515 Pope Leo X, having received favourable reports  about the orthodoxy of the Maronites and their faithful submission to Rome,  sent their patriarch Simeon of Hadath (1492—1524) his confirmation, with  a bull exhorting him to alter certain practices in his church. In this bull  the Pope praised the good faith of the Maronites:  We thank Divine providence.... since, among the Eastern churches, placed  among infidels as in a field of error, the Almighty had deigned to keep His faithful  servants as a rose among the thorns ... and had made you piously and bravely  keep to the faith and discipline of the Holy Roman Catholic Church in spite of  the persecutions and difficulties you had to stand from the infidels ..., the schis-  maties; and the hereties‘. ,: 9  With this papal bull, the process of the basic union between the Maronite  church and Rome became complete. The Roman See, eager to bring about  a closer conformity between the uniate churches and the Catholic Church,  has intervened on several occasions, since 1515, in the internal affairs of the  Maronite church, exhorting it to alter details of its discipline and ritual.  The Catholic missionary orders in Syria continued to supervise the Maronite  church and to act as the spiritual guides of the Maronites. Nevertheless  there has been no doubt shed, since then, on the orthodoxy of the Maronites  or on their faithful allegiance to Rome.  52 T, Anaissi, Bullarium 32/5. A French translation of the bull, with the Latin  original, is found in J. Debs, Perpetuelle orthodoxie des Maronites (Arras 1896) 19f£.  The bull is dated August 1, 1515.and had made you plously an bravely
keep the faıth discipline of the Holy Roman atholıc Hutc spite of
the persecutions anı es yOou had stand from the nfıdels the oschis-
matıcs, and the heretics o

Wıth thıs papalb the PITOCCSS of the basıc N10N between the Maronite
church and Rome became complete. The Roman See, bring about
d closer conformity between the unı]ate churches and the Gatholıc Church,
has intervened several OCCAaS10NS, S1INCE 1515; the internal affairs of the
aronite church, exhorting it alter detaıls of 1ts discipline and riıtual.
'The Catholıc mM1sS10Nary orders Syrıa continued supervise the aronite
church and acCı the spirıtual guldes of the Maronites. Nevertheless
there has een doubt shed, S1INCe then, the orthodoxy of the Maronıites

theıir faiıthful allegıance Rome.

5 2 Anaıi1ssı, Bullarıum 32/5 French translation of the wiıth the Latın
or1ıgınal, 15 found Debs, Perpetuelle orthodoxıe des Maronates (Arras 19f1.
'IThe bull 15 ate August I 1515
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L’Edition Assemanienne du Breviaire Maronite
1SLO0lLre ef valeur obligatoire

Dar
iıchel Breydy

Dans les chapıtres precedents de thesel, NOUS aV1ONS jl1en declare que«e le
probleme de l’obligation ’office divin chez les Orientaux aussı chez les
Maronites dependait Das autant de SaVvOlLr S1 etaıt tenu ce COINMMUN-
autaire 1en indıvıduel, qu«c de eterminer CONCrer les livres requls DOUT
SCHTC d’offices, de les TE - disposition des interesses lors meme  Z qu  2  ıls
trouveralent elo1gnes des SroSs lvres ont servaıt la cCcCOomMMUNAauUtEe ans les eglises,

CHECDIEe loın de la COMMUNAauUtTtEe elle-meme.
ela signifie d’autres qu’1 fallaıt, C d’une celebration

privee de VP’office dıvin, (_ SOIT V’eglise chacun maın SOMn lıvre, SO1Tt
dehors chacun trouvant LOUT seu] _')‚ accommoder LOUVCAU les

livres d’offices POUTC faıre «brevliaire reforme», distriıbuer celu1-cı
apres publıcation conforme l’original, POUF quc la lo1 quı1 ge puisse
atteindre LOUS les sujets contemples Par elle Le Synode du Mont-Liban de
1736 avalt tres claırement etabl; Ces donnees ans premiere partie.

Nous CTOYONS d’ailleurs sauf ulterieure verification qucC la premiere
cCommunaute orientale quı SO1t preoccupee d’accommoder SCS vres
d’offices Ces deux EX1geENCES SUs-mentionnees C prevoyant unle reforme
abbreviative unec edıition de brevlaire COINIMMNUN LOUS SCS fideles, alt ete
la communaute aronite.

Malheureusement, part les efforts cCouronnes de SUCCES s1iecle
pPar VPedition de V’office communautaıre?, les dispositions du synode lıbanais
CONCeEernNan l’elaboration d’un breviaire convenable, SONT restees Jusqu’a
maıintenant lettre morte.

L’actue breviaire de poche, S1 SOUVENT reedite, est precisement quc la
contre-facon de celu1 prevu pPar le Synode. En effet, Ceitfe edıtion: quı
ecourte de beaucoup les TexTtes du «grand breviaire de 1625 avalt ete publiee
POUFr la premiere fo1s Rome 1731 (CINg ans la reunıon du Synode
Lıbanaıis), Ssaılt pPas trop 1en COmMMEentT. Benoit XIV ’attrıbue Jos

Ssemanı: «praesidente IC  g aCCurante Praesule Assemano»
ecrivaiıt-il, tandıs qu Assemanı C rejette la responsabilıte SUT SOM oncle le

ese doctorale droit canon1que D- 1’Universite on du Latran
(Juin SUT le theme Ssulvant: L’Oblıgation de P’office dıvan dans ‚glıse Maronıte

Ia Iumere du Synode Lıbanaıs et de SES SOUTCES zurıidico-historıiques. Nous publions
cet extralt DOUI valeur informative et DOUFTFC Judicieuse critique hıistor1que.

2 (Yest ?&dıition princeps du «Grand Brevlaıre» Daruc Rome 1625 apres
nombreuses es suscıitees nNotfammen!: Dar la Commission des Jesuintes.
Victore clalac avaıt refute LOUTfeEeSs leurs CEeENSUTreEs uUuNnNe dans SIOS volume de
2313 fol CGfr. Bıbl Vat Borg LA€: 21 «Pro Maronitarum Natıonis Breviarıo
Defensio e
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patrıarche Jacques wad « ir patrıacha recognıtum
meliıorem formam redactum ». Baumstark certaınement

dıisant quc la revis1ıon et reduction de 1731 SONLT l oeuvre du patriarche
«Stephanıl Evodi»! 11 Nn y eut pomt de patrıarche de nom?3.

Nous repere indıce confirmant QuC I’inıiıtjative de publıer le
petit brevliaire question est partıe de la PCETSONNC meme de Joseph
Assemanı ans Un lettre Conservee ans les archıves des Alepins Maronıites

Rome. Le moine 'Thomas Budı (ou Labboudi) alors qu'1 n’etait ENCOTEC

qUuC second definıteur de congregation ecrıvaıt SON amı Assemanı
1729

«Une nouvelle m’est qu«c VOUS entendez organıser petit brevliaire
introduisant les PSaUMECS Je prie ONC Dieu qu VOUS onne l’esprit de Sag CSSCc

DOUTC mMefttre ordre, vie durant, ans la natiıon commuUuUnaAaute maronite) ‚y 4

I1 est certaın TOULT Cads QuC le frontispice de Cetfte edition de la plupart
de celles quı l’ont reprise porte uUnNc fausse indication: « Jussu Innocenti
edıita». Le papc Innocent avalt donne SOM approbatıiıon SUT requete du
patriarche d’alors DOUI Vl’edition du breviaire de 1647 1en dıfferent de
celu1 question quı n’etait qu’une «complete » des Textes d’usage
ans le Schihim grand breviaıre employe ans les cathedrales autres

eglises DOUT la celebration communautaiıre.
On peut Das legitimement transposer QEeLtEe approbation une aquftfre

edıition 1en differente quı survient pres de Cent 4Ns apres ! Les edıitions
executees Beyrouth DPar les missı1onNNAILrTES jesultes, ecoulees SUTTOULT
avers les eleves de leur seminailre orjental interrituel, ONT touJours reprIis
le dıit Par ssemanı aVEC SO  o faux frontispice « Jussu Innocenti
Decim1», Sadlls qu’1ıl apparaısse AdUCUuLCc reference l’autorite patrıarcale

pontificale POUTC Jegitimer CCS edıtions selon les STAaTuUuts synodaux de 1736,
molns POUTI dentiher le frontispice question !

Quelles qucC solent les ECXCUSCS DOUT COUVYTITF l’illegitimiıte de ?’edition de
1731 il est certaiın qu  elle avaıt motive le mecontentement general
le synode I’insertion ans celu1-c1 d’un paragraphe quı augmentaıt les
priviıleges du patriarche maronite d’une CONcess1io0n quı venaıt IR  etire retiree

TOUS les patriıarches eveques d’Orient et d’Occident PIEeSqQUC Ceftfte
meme epoque?.

Cfr. Benoit XIV, De Rıtıbus, ed Heiner 1904, 30; item : CD et Jos
Assemanı, Gatalogus cod. 11 Vatıc., S17 et A, Baumstark, Geschichte der
Syrıischen Tıteratur (Bonn 340, OTtfe

(ir Registre de Labboudı Archıves des Alepins Maronites KRome, lettre
du ler decembre 1729, n 85, la DasScC 523 du recue1ıl n A{

C Bou1x, De Fure lıturg1co (Parisus, Lecofire 700 —6 le COIN-

parant VECC le du ch V de la 111e partıe du Syn Libanaıis (n° $ 2) qu1
echappe L’attention de Bouix! Ltem Oppenheim, Instıiıtutiones syst.-hıstorıicae
ın lıturg1am, ı81 Dars 111, De Iıbrıs liturg1cıs (Romae 4—41, le COIN-

parant AVECC Coussa, Ebd1itome praelectionum de Jure ecclesıiastıco orzentalı (Grotta-
ferrata 2174, nn® Z 271
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Voicı COMMENT l’’envoye patrıarcal Rome, Elias Felıcı, faıt l’echo de
la sıtuation apres le Synode sujet de la publication du brevijaire
de 1731

«Questi disordinı quali dovea provedersı1 DCI quali NO  } Dar altrı
desiderare il Patrıarca ch! venisse Mons ssemanı 1n Levante

1 abusava il ero alcunı Offcuı divını stampatı intellıgenza
alcuna del Patrıarca, mancantı molto nel Rıto Sıro-Maronıita, arrıva Mons.
Assemanı, abuso 110}  3 solo GEESCE S1 stabılisce manılera, che 81 LESO DOCO
L1LLICIHLO che inemendabıile»®.

Et VO1CI auUss1ı quelques extralts des deux documents allegues aNNEXES
Cette relatıon de l’envoye patrıarcal:
«La Natıiıon besoin LOULT, ecrıvaıt le patrlarche Khazen, d’une edition du

Schihim Tan! Brevlalıre), tel quel, la lettre, Sans addıtion Omı1ssion et SUr
du bon papier, Ppulsque 1l N Vy plus de vo1lla l’utilite spiriıtuelle ei temporelle
de la Natıon De meme L’edition du PrODTI«C de Careme et du Passional aVEC les memes

du m, et qu’ı1l Assemanı) devraıt AarTanscI, Car LrOouve
des addıtions et des deficı1iencesL’Edition Ass&manienne du Breviaire Maronite  107  Voici comment l’envoye patriarcal ä Rome, Elias Felici, se fait l’&cho de  la situation avant et apres le Synode au sujet de la publication du breviaire  de 1731:  «Questi erano i disordini a’ quali dovea provedersi e per i quali e non par altri  potea desiderare il Patriarca che venisse Mons. Assemani in Levante  Si abusava il Clero di alcuni Officii divini stampati senza consenso e intelligenza  alcuna del Patriarca, e mancanti di molto nel Rito Siro-Maronita, arriva Mons.  Assemani, e l’abuso non solo cresce ma si stabilisce in maniera, che si &€ reso poco  meno che inemendabile»®,  Et voici aussi quelques extraits des deux documents alle&gues et annexes  ä cette relation de l’envoye patriarcal:  «La Nation a besoin avant tout, &crivait le patriarche Khazen, d’une edition du  Schihim (= Grand Breviaire), tel quel, ä la lettre, sans addition ni omission et sur  du bon papier, puisque il n’y a plus de Schihim; voila l’utilite spirituelle et temporelle  de la Nation. De mme 1l’edition du propre de Care&me et du Passional avec les me&mes  types du Schihim, et qu’il (= Assemani) devrait sagement arranger, car on y trouve  des additions et des deficiences ... Voila ce que nous voulions. Or la situation  presente est tout autre et nous devons la declarer. D’abord ils (= les moines ?) ont  fait un breviaire de demi-priere, et la priere du Grand-Office (= Schihim, celui de  la priere publique et communautaire) est disparue; ils ont change les rites et les  tonalites, et la plupart des textes sont en arabe (= au lieu de l’original syriaque . ..)”.  Le document en question a &te &crit par le Patriarche Khazen apr6s la  reunion du synode et il y demande expressement «une edition du breviaire»  tout autre que celle editge en 1731 et.que le patriarche, comme plusieurs  autres au Liban, croyait avoir &t& preparee par «Jles moines», ne se doutant  pas qu’a Rome cette m&me Edition Etait connue pour «assemanienne».  Que l’on consulte le t&moignage de Benoit XIV cite plus haut.  Les qualite&s que le patriarche exige dans la nouvelle &dition sollicitee  sont precisement celles qui manquent dans l’edition de 1731 «telle quelle  ä la lettre (= comme celle de 1625 ou de 1647 ?) sans addition ni omission  et sur du bon papier». Il faut en de&duire que .l’edition de 1731, qu’elle ait  ete l’oeuvre des moines ou d’Assemani ou de tous ensemble, constituait un  «abus» aux yeux du clerg& et du patriarche parce que «imprimee sans le  consentement du patriarche et ne repondant pas aux exigences rituelles et  synodales: «stampati senza consenso e intelligenza alcuna del patriarca,  e mancanti di molto nel Rito Siro-Maronita». Quant aux exigences synodales  nous les etudierons en dernier lieu.  L’autre document annexe ä la relation de l’envoye patriarcal est un  rescrit donne par Assemani ä Gabriel Hawscheb, ev&que d’Alep, l’autorisant  en derogation aux lois prescrites en 1736 ä garder les innovations rituelles  dans «les offices et la messe» de son 6&glise:  «telles qu’elles s’y trouvent, jusqu’a ce que les livres rituels aient &te imprimes  ä Rome et soient parvenus ä eux, et alors ä partir de ce moment la ils devront  $ Cfr. Risposta alla Relazione déll’Ablegatione Apostolica... umiliata alla  S. Congregazione de Prop. Fide da Mons. Pietro Gazeno .. (per mezzo del suo  inviato D. Elia Felici) (publiee a Rome s. d. s. 1. vers 1740) pp. 54—5, nn° 126 —30.  ? Cfr. Miscellanea Maroniti, des Archives de la Propagande ä Rome, vol. IV,  fol. 122. L’original est en arabe.  8*O1la que LOUS voulions. Or la situation
presente est LTOUL et LOUS devons la declarer. D’abord ils les molnes 7 ONT
faıt brevliaire de demi1-priere, et la priıere du rand-Office Schihim, celu1 de
la priere publique et communautaiıre) eQT disparue; iıls ONT change les rıtes et les
tonalıtes, et la plupart des TEXFES SONT arabe Lieu de l’orıginal syri1aque

Le document question ete ecrıt pPar le Patriıarche Khazen apres la
reuni0on du synode demande expressement edıition du breviaire»
TOuUTt quftfre qucC celle editee 1731 qUuC le patrıarche, COINIMMNE plusieurs

ıban, croyaıt aVOIFr ete preparee pai «Jles mo1nes», doutant
pPas qu’a Rome Cetite meme edıition etaıt DOUT «assemanıenne».
Que L’on consulte le temolgnage de Benoit XIV cıte plus aut

Les qualites quCc le patriarche ex1ige ans la nouvelle edıition sollicitee
SONT precisement celles quı ans l’edition de 1731 «telle quelle

la lettre celle de 1625 de 164 7/ SaJ1ils ddıtion Omı1ss1ıon
SUT du bon papler ». I1 faut deduire qu«c L’edition de 1731, qu  elle alt

ete ’oeuvre des moines d’Assemanı de LOUS ensemble, constituait
«abus» YCUX du clerge du patriıarche quC «Imprimee SAaNs le
CONSENTEeMENT du patriıarche repondant PaS exigences rıtuelles
synodales: «stampati intelligenza alcuna del patrıarca,

ancantı molto nel Rıto Sıro-Maronita». uan exigences synodales
OUS les etudierons dernier leu

1/’autre document annexe la relatıon de l’envoye patriarcal est
rescrit onne pPar Assemanı Gabriel Hawscheb, eveque d Alep; l’autorisant

derogation l01s prescrites 1736 garder les innovatıons riıtuelles
ans «Jles offices la essech de SsoOxN< eglise:

«telles w’elles SV TOUVENLT, Jusqu’a qu«cC les lvres rituels alent ete imprimes
Rome et solent DD C e alors partır de MOMENT la ıls devront

©iiy Risposta alla Relazıone déll’Ablegatione postolıca umıilıata alla
Congregazione de Prop Fıde da Mons. Pıetro Gazeno per del SUO

iNnvlato Elıa Felicı1) publiee 0D- Rome S, VOIS 54 —5, nnO
Gifr Miscellanea Maronıit1, des Archives de la Propagande KRome, vol. I

fol 12 L/’original est arabe.
8*
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adopter la nouvelle edition selon qu1 d  Q >«  U prescrit ans le Synode
libanais »

Les iNNOvatıons d’Alep SONT 1en CONNUCS POUT etre l’oeuvre de l’eveque-
moine ermanos Farhat (Ts le rescrit onne Par Assemanı Justifie
ONC suffisamment les EXPrESSIONS de l’envoye patrlarcal:

«arrıva Mons. Assemanı L’abuso 11O:  ; solo GrEsScCeE S1 stabilisce in manıera, che
S1 (D- Treso DOCO LMECNO che inemendabıle». Kra grande l’impertinenza ardıre de’
MONACI Llibanes1i Arrıva Mons. Assemanı ardıre CFrESE6: che moltiplicano
le NOVvItA nell’abito, nell’orazıone, nell’offic10, ne essa ‚»®

D’autre part, ans rescrIit OUuS CONSTATONS unle condamnatıon implicıte
moOo1nNs Un reprobatıon de V’edition de 7513 de LOUS les VTeSs

rituels prepares Alep ailleurs diffuses par les molnes lıbanaıls;
meme OUS le commentaire le plus claır des teXTtES du Synode
liıbanaıs. En effet, celu1 meme quı preside le synode apres aVOLF prepare
les textes, declare qu'’ıl tallaıt S’attendre un edıtion nouvelle quı SCId faıte

Rome qUuC, partant, touftfes les pouvalent plus Joulr d’aucune
autorite «selon quı1 ete prescrit ans le Synode» quc PrOVI-
sOlrement POUT l’Eglıse d’Alep Vertu de la derogation apportee
1in 10C0 ad tempus Dar ssemanı.

Dans le chapıtre 111, n0 IS de la premiere partıe du Synode lıbanaıis de
1736 avalt enumere les exigences auxquelles devajent etre SOUMISES les
nouvelles editions des VTEeS riıtuels maronites:

«Item delıgat CU: Episcopi1s eV.mMUS D.nus Patrıarcha V1ros 1doneos
quı1 officıa ecclesiastica reCoOgnOSCant QqUuaCl approbarı debeant prımum ab
eisdem Rev. Patriarcha et EpiscopIis, e1n! typıs evulgarı, DEIQUC eccles1as,
monaster1a dioeceses 1U constituto preti0 d1 triıbu1 ublatıs medio coeter1s
NCC um permuittent 1n eccles1a dhıber1 N1sS1 ab iisdem Ordinaris attestatio
scr1ptis Hat ill  5 collatum CU: alı1s jJam impress1s et approbatıs ınventum SSSC

CUII e1s concordare. . Quıi fecerit etiamsı episcopalı digniıtate fulgeat nNOverIıt
praeter CENSUTAS recıtandıs horis Canon1C1s muner1 SUO NCQqUAQUAM satıisfacere )o

Aussı PassSasc est considerer COININEC une reprobation camouflee de
L’edition faıte 1731, des innOovatiıons de l’Eglise ep SOUMmM1ISEe l’ın-
Auence reformatrıce des moines-eve&ques, des «abus rituels » attrıbues

MoOolINeES ans leurs celebrations lıturg1ques conventuelles COINMN1IE QUSS1
de LTOUTtES les inıtlatıves de latinisatıon pfIvee qucC permettalent,
chacun DOUT SOl1, les eleves maronites du College Romaıin.

Le legislateur synodal exclut de l’usage TOuUtTt quftre vre 1101 conforme
L’edition preparee Dal la cqmmissi  c  on  Z des «VIT1 idone1», approuvee Dai le

patriıarche les eveques, imprimee distribuee ans la Natıon
Maronite; CC, SOUS peine de rester defaut V1S-A-VIS de l’oblıgation 1M-
posee chapıtre XN (n® 34) de la 1Is partıe

«Omnes SaCrıs ordinıbus constituti, diaconı1ı scılicet presbyterI1 et episcopl, ad
Oras CaNnON1CAS oblıgantur S1Ve choro S1Ve privatım recıtandas »

Miscellanea Maronıiti, loc. CIt et fol 20 ‘L150. Le rescrit arabe est ate
«le 17 decembre 1737»

Rısposta alla Relazione, cıtee plus haut, NUmMEeETIOS 130 et 131, 55
Sur les innovatıons alepines cfir Ragg1, dans Al-Mashrıq (1935) 513 S5,. et

Bleibel, sstoire de ordre Ilıbanaıs aıre 161 et 168 (en arabe)
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OUr pOUVvoIr harmoniser Justement la portee de Cette prescription AVEC

celle des exigences synodales precedentes, faudra rappeler inevıtable-
Ment la troisieme obligatıon imposee clercs suyet mentionnee

111e partıe du meme synode:
«Unusqu1isque clericus 11ıbros habeat ad exercıtium SUul ordinıs CS -

Sar10s. Divinıs offic1s assıdue 1n eccles1a intersint, praesertim us OM1-
N1C1IS et fest1s, Nn1ıs1ı legitime impedit1»*°,

Ces «libros necessar10s ab unN0qUOQUC habendos», Ont l’un est le
«brevıaire recompile», ete question la premiere partıe du Synode.
Maıs la confrontation ulterieure de TOUS Cn AVOGC celu1 quı SU1

paS de OUuS eclairer uti!lement SUT la «INCNS legislatorıs synodalıs»:
«In majoribus Eccles11s et monaster11s, inducendus est UuUSUuS, Uunusqu1isque loco

SUO 1lıbrum PTIaC manıbus teneat; indecorum enım ingentem clerıcorum
vel monachorum multitudinem inconfuse e inordinate ad L.ectorile convenire, uL

codice OIMNES cantent»**
Or, est qucC les lo1s d’un Synode Provıncıal approuve in

forma specıfica solent 1en agencees L’une fonction de l’autre de facon
resulter ensemble complet commodement praticable. Nous

devons ONC aboutir logiquement la conclusion Ssulvante:
La lo1 synodale de 1736, CONCeErnNaAant les offices dıvıns, exclut normalement

l’emploi1 de ?’edition aqassemanı]ıjennNe TOuTtes les copiees SUT elle
l’ayant imıtee ans SCS innovatiıons ans SO  - illegitimite; elle iImpose
cependant UNc obligation conditionnee realıte la publıcatıon future de
lıvres rıtuels reformes refondus.

Telles publicatıon, reforme refonte ont ete Jamaıs realisees Jusqu’a
malntenant A aa T

Donc, de facon, la valeur oblıgatoire de L’edition princeps de 11731
est Juridiquement nulle, quoi1que SUT le plan histor1que de Ces dernieres
annees l’on a1t TtOut le contraire. Car, TOut COmMpte falt, L’on PCUL
pomnt, bonne crit1que histor1co-Jur1dique, echapper l’emprise du
fameux adage Quod CITLTOTE nititur, Nnumı1dguahllı obtinet!

KEt Consequence, les clercs seculiıers maronıites, indu1ts erreur ans
l’usage du nombre septenaire des heures canon1ı1ales quotidiennes d’apres
P’edition assemanıenne, peuvent reprendre ans la recıtation privee les
tro1is heures canonı1ales d’auparavant, continuer jJusqu’a reforme legitime
des VTrTEeS rıtuels, satisfaire l’obligation de P’office dıivın d’apres le regıime
pre-synodal!

10 Cir CIt. chap I;
K Cir Syn Lib I chap 5 n De divinıs offic1s (et de ordıne 1n choro)
1 Dans les chapıtres V et VI de NO these OUS largement tudie le

regime traditionnel et canon1que de ’_Eglise Maronite 1736
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N1ıteUFrSs el Dominicains d’Armenie *
Dar

Va den Oudenrı)jn
Le «nouvel athenee»

L’assemblee de INnNay 1330 eut repercussion considerable ans
Ll’Armenie Orientale. D’apres la lettre encyclıque de ohan de Ornay,
dehors des douze vardapets de la lıste, 11 eut ENCOTEC «Deaucoup d’autres,
dont les OIls SONT ecrits ans le Livre de Vie», quı prirent part la CON-

ference de Qrnay KEt ajoute: « 10us CeEUX-C1 ont plusieurs ONT ete
PTOMUS posterieurement la dignite ep1iscopale promirent obeissance

Pontife de Rome, NO  5 seulement DOUI leur PEISONNC, maıls EICOTEC DOUF
leurs leurs provinces. pres la du synode, OUS OUS mimes
LOUS precher ans L’Armenie la necessıite de S‘’UNIr l’Eglıse de
Rome y L, Dans le Libellus de notitia orbıs l’ordre des evenements

ete confondu: le grand MOuUuvement CIS L’union auraılt lıeu la sulte
du SeJOUr de Yohan Marägha darrıvee de l’eveque Barthelemy

INay Maıs DOUT le resultat, ’auteur est d’accord aVCC les autres SOUTCCS.,.

OUr Nıteur Fr Mzxitarıc, l’assemblee de Qrnay 1330 prend LaNsS
parmı les synodes nNationaux de l’eglise armen1lenne: les vardapets quı
avalent onne leur adhesı1on, furent nombreux le catholicısme repandıt
bientöt ans les reg10ns du volsinage. ans parler des laics, plus de 500
ecclesiastıques seralent Jo1nts MOUvement.

Le COUvenTt de TNay, de fondatıon recente de proportions probable-
ment modestes, dut etre notablement agrandı. Le fondateur, baron Gorg,
quı semble aVOLFr ete gagne PDOUTI L’union des le debut, fit Aatır grande
eglise. Le colophon du Qarozgirg (1331) parle de CCS Constructions COININC

d’un miracle d.\ I’intercession de la Salinte Mere de Dieu, patronne du
COUVENZLT. Dans le colophon de la de Nerses Taronacı, OUuS VOoyONS
quc P’eveque Barthelemy V’etailt installe ans le COUVENT entoure de plusıeurs
vardapets armenI1ens. Probablement etaıt (0880| de Marägha compagnıe
de quelques dominicains europeens. Fr Pierre l’Aragona1ls paralt POUT
la premiere fO1s ans le colophon du Datastanac Girg, du vivant ENCOTE

de P’eveque Barthelemy. Pendant les anNnneeSs su1vantes, 11 SCTA SOUVENT
omme Jusque ans le colophon du second volume de la Troisieme Partıe
de la oOomme Theologique de 'Thomas qu1ın, qu1ı mentionne MOFrT

le Juin Un dominıcaın quı pPEeuUL aVOILFr

Voir rChr A() (1956) 04 — 12
Clement Galanus, Miabanoutiwn- Concılıatio 1: 519
Nous edite le de colophon dans 1vre. Fıne alte armenısche

Übersetzung der Tertia Pars der T’heologıischen Summa des hl. Thomas Ü, Aquıin
(Berne 1617. 'Iraduction allemande de la partıe Ou la MoOo:  H de Fr Pierre est

mentionnee, iıbıdem 19
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l’equıipe des premiers COMPASNONS de l’eveque Barthelemy, est Fr Jean
l’Anglaıs (JTouani Anglıiacı) de Swineford. I1 paralt ans colophon de
l’an Et probablement Fr Jean de Florence QUSS1 auTa ete parmı
les COMPAZSNONS de l’eveque lors de SOIl arrıvee ans la vallee de l’Ernjak*
Bientöt apres, CeTt ancıen garcon cordonnier du COUVENLT de Santa Marıa
Novella allaıt etre omme eveque de 'Tıtlıs. La bulle de promotion est
datee du fevriıer 1330 le INAaTrs Ssulvant fut autorise faıre COIMl-

SACTCTI par TOUL eve&que communio0n aVCC le Salint diegE?. Nous Nn avons
pPas de renseignements posıitifs SUT le leu la ate de consecratıion. Maıs
peut-etre qu'’1l la des maıns de l’eveque Barthelemy ans la nouvelle
eglıse de rnay Le faıt meme qucC les premiers Freres Nıteurs irent
leur profession relıgieuse les MmMa1lns de Fr Jean de Florence eveque
de Tiflıs, sembIle indiıquer qu'ıl qavaıt ete lıe intiımement origines de la
miabanoutiwn de rnay

Pendant les annees 1330 —47 C’est le «Couvent Superileur de la Salinte
Mere de Dıieu» de Inay, qu1 demeure le CENLITE intellectuel admın1ı-
stratıf du MOuvement L’Unıiıteur Fr Mxitaric d’Aparaner applique la
maıson-mere de rnay le meme 10 honorifique de Atenq» qucC
OUS ITrOUVONS ans les colophons de Gaylejor DOUTI designer I’institut
preside par le vardapet Esayı (Yest QUC, d’apres manılere de VOILr, le
college de rnay avalt desormaıs pr1s la SUCCESSION Jegıtıme du college de

Etienne de Gaylejor, quı V’ailleurs semble aVOILF baisse rapıdement apres
la MOTT du grand maitre Esayı.

La lettre encyclique de Yohan Qrnecı donne entendre quc ’oeuvre des
traductions, inauguree Marägha pendant les annees 1328 — 3068, fut
actıvement continuee Inay apres l’arrivee de l’eveque Barthelemy de
SCS COMPASNONS. En effet possede plusieurs lıvres, traıtes opuscules,
quı ONT ete tradults rnay de 1330 1333 la ser1e de CCS premieres Lra-

ductions appartiennent deux lıvres plutöt volumıneux: le «Qarozgıirq» une

compilation de droit CINq lıvres, dıt le «Datastanac GIirq», Du1s
opuscule SUT la christologıie aqUSssS1 le «Vecöreic» la Dialectique

de l’eveque Barthelemy.
Le «Qarozgirq» (Sermonnaire OUS ete transmıs ans beaucoup de manuscrıits.

ete cople eTt recopıe Dar des unilates et. des 110  3 unijates Jusqu au COMMENCEMEN

On le et la traduction de colophon ans edition du traıte
alags afaquıinouteanc hogwoyn» (Fribourg-Suisse E

er mM1 yenkerac eraneloyn Bartouhim6os1, Orpes yayt_t (D <“  —_
targmaneal NOYVYIL Yohannou. Clem Galanus D 527 Ce lıvre na Das U  U retrouve
qu«C 1NOUS sachilons.

Voir Loenertz,; Pére’grz'nanté I5 173 ofe 292
Appartiennent la periode de Maragha le «DZoxoc Girq» (Livre de l’Enfer), le

«GI1irqg Datastanac» (petit traıte du jJugement particulıer et general) et probablement
ENCOTC quelques aquftfres opuscules qu’on LIrOouve inseres parmı les SETINONS ans
certains exemplaires du Qarozgirg.
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du 199e s1ecle”. Le on du vre est forme recuei1l de CTINOIMNS que l’eveque
Barthelemy avaıt Compose angue latıne quand 1l vivalıt 61iIGO16E Europe. Ce
Qarozgirqg semble QVOILTr ete le premier OUVIASC tracuıt armenı1en Dar Yakobos
Qrfnec1. La production liıtteraire de Yakobos est etendue, MmMals il semble
QVOIFr laisse travaiıl de SO  - CTU. Nous DOUVONS SU1Vre SO:  - activite de 1331 1347
et OUS le VOYOINS tOUJOUFrS OCCupe traduire que d’autres qvalent ecr1ıt compile.
uan: il debuta VE traduction du Qarozgirg, il Savalt Pas EINNCOTEC le latın,

TOUTt Cas il sentaılt Das de force entreprendre la traduction LOULT seul
D’ailleurs, meme DOUT SCS traductions posterieures qu1 lu1 valurent le SUTIMNOILL de
«Largmann)», il qavalıt l’habitude de ”assurer la collaboration A’un de sSEes confreres
europeens: Vor:  aıre C’etait Hr Pierre l’Aragonaıis qui S'Yy pretalit. Yakobos savaıt
le PCrSan et Barthelemy le savalt egalement: Maraägha dernier avalt duü precher

angue PCISANC. KEt est de Ceitfe langue qu'’ıl servıt DOUTC aider Yakobos ans la
traduction de SU:  » ermonnaire la  5 Voic1 qu«® dıt le colophon de lıvre d’apres
le «H Super.» de la Bibliotheque Ambrosienne de Mılan, fol 4289 «Ce lıvre

ete traduit l’an 1331 de I’incarnation du Christ Dieu, In du saınt
pontife de Rome appele Jean &D’etait le vingt-deuxieme papc du 10 de Jean qu1
siegealt le trone  A de saınt Pierre Jours du katolikosat des Armeniens du
selgneur ako tres obeissant et OC CN VOEIS l’Eglıse de Rome, quand 1er Zagarıa,
citadelle inebranlable de l’unıion, etaıt eveque du s16ge de l’Apötre 'LThaddee Mo1
1’humble Yakobos, dernier parmı les amateurs du verbe, J al r la grace dA’avoir
ete admıs dans l’union VE l’Eglıse de KRome et Je SU1S VeENUu pleds de ’homme
de Dieu Barthelemy asso1ffe qu1 bassın d’or, remplı d’eaux
V1ves. De fontaine abondante j aı pulise PDCU ans 1110  ; ecuelle ebrechee
’argile et OUS etanche sO1f. Le seigneur Barthelemy avalıt apprıs la
langue DETSANC, INO1 QUSS1 ] avals quelques notions de langue. (Yest de
manıere, AVEC beaucoup d’empressement, UUC OUS VO tradut livre armenı1en,
dans la de la province d’Ernjak, dans le village de Qrnay, ans le COUVENLT

qu1 est) SOUS la protection de la Sainte ere de Dieu, (couvent) qul, Dar la vertu de
la Vierge, avalt U  S{ renouvele 70 Jours. La de TOUS CCs bienfaits fut le vardapet
Jean surnomme Qinecl, amateur tres studieux de la sclenCce, enflamme du feu
celeste L’amour de l’unıion VOC la sainte eglise de Rome. armı SCS COM1LDAYNONS
11 s’etalt distingue dans les scClenNCEes qu on cultivaıt Armente, MmMals S U:  - desıir de
SaVvOlLr s’en etaıt plus contente du MOMENT qu'’ıl avaıt PrI1s gout la sclence des
Romauins. (Yest DOUFqUOIL il v’etait mM1s la recherche de la vrale doctrine romaıne,

Josue, fıls de Nun, S’etalt mM1s explorer la 'Terre Promuise. KEt de la 11 avalt
apporte AVOCC grande peıine, levier, beau frult; saln et
L’homme de Dieu mentionne plus haut, le seigneur Barthelemy lu1 offrıt
demeure ans village de Qifnay et le ServIıt des salnts. Le memMe
ean faıt bäatır eglise merveilleuse les appartements Dar ’homme DIeEUX
qu’est le baron Gorg, chef du village de Qfnay Et n’est DasS POUTC lu1 seul qu'’1l
garda GCcer TesSOrS:! persuada Deaucoup de SCNS S’unir AaVOCC l’Eglise de Rome,
dont l’enseignement est S1 eqgu., KEt il entraina SCS COMPAZYNONS particıper CCS

La ibliotheque dchmiadzıne possecdait CINg exemplaires du m de
Kareneanc (NN 56 60; Yovsepean,eang, tOome D 179 282)
A Venıise, la Bıbl des Mekhitharıistes possedait 1943
219, 231, 313; 374, 397, 681, 682, 690, 792, 1026, 1610, d’autres
ans d’autres bibliotheques Miılan, TOS «H Super.>»; Vienne Mekh. 3125
Bzommar 62, 90, 96, 174 est pas TAr‘ 11011 plus de rencontrer des SCTINOINS isoles
de Qarozgirg Darmı d’autres matıieres. Nous VO releve Dari exemple dans les
INSsS 263 et 213 des ekhitharistes de Vienne, dans les 111SS$S Ma 44 et Ma 05 de
la bibl universitaire de T’ubingue, etiCc

Yakobos I1 Tarsonacı, katolikos de 1327 1341
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grandes richesses. (Yest DOUFqUOL I6 demande qu’on veuille bien cordialement
Ouvenir de lu1 dans le Seigneur».

L/’eveque Barthelemy avaıt expressement defendu de commun1quer {0)  3 Ser-
monNnNaAaITre C qu1 faisai:ent Das profession de la fo1 catholique. algre
defense, le vre U  SQ utilise OUvent Dar des Armeniens 110  3 unilates. Les SCETINONS

qu’on t{rouve dans recueıl SONT Das LOUS de Barthelemy. Dans beaucoup de
manuscrıts ajoute d’autres SCIINONS, des fragments des de catechisme
eTt de petits raıtes d’origines diverses, ma1ls DPIreSqu«c touJours atınes. armı les
manuscrıits du Qarozgirq qUu«C OUS VO L’occasıon de feuilleter, OUS n en

Das trouve deux ont le CONTENU etaıt absolument identique. uelques 1N-
structions de L’eveque Barthelemy et de SOI CO Hr Pierre d’Aragon ONT
ete imprimees DD- Venise es ONT DOUTFC sujet la confession des peches
et les SCDtT peches Capıtaux. Dans la preface de l’editeur, Ges instructions SONT donnees

faisant partie du Qarozgirgq, mals es n’appartiennent Pas CONTENU

Primiıtif de sermonnaire. s’agıt plutöt de deux opuscules part, 1’un «Yalags
XOStOvanoutcan» Compose Dar l’eveque Barthelemy, L’autre «Vasn eötn mahoucap
meliacn» cCompose Dar Fr. Piıerre d’Aragon

Le traite de la double nature eTt de la DETSONRNNC un1ique du Chfrist; «Girg erkouc
bnouteanc m1 an]naworouteann Qristos», est unle compilatıon d’apres S.Ihomas
d’Aquıin, due la collaboration de ohan Qfnecı et de l’eveque arthelemy *° Dans
certains manuscrIits du Qarozgirqg ouvera parmı les adjonctions EINCOTE d’autres
petits raıtes gul rapporten 05 la christologie: sujet tres ımportant des
CONTrOvVerses VE les theologiens 1O:  - unjljates de ?Armenie qu1 generalement sS’en
tenajent la formule d’une seule du er incarne d’apres la doctrine de

Cyrille Alexandrie et combattalent la formule chalcedonienne des Latıns
Le Datastanac Girq «GI1rg datastanac hawageal est kanonac ekelecwoyn

Hrtovmay»** est une compilatıon de droit 1N0oON CINg lvres qu1 traıtent FeESPCC-
t1vement 1) des Juges 56 51) chapıtres, 2 des jJugements 26 chapıtres,
3 de la vie des ecclesiastıques A° 306) chapıtres, du marlage 29 chapıtres
et des peines inflıger DOUT les transgress1ons 51 chapitres. des UuS-
Crits de CeL OUVIASC, dans lesquels le colophon onne l’an 1301 date de
la traduction, ma1s est un  D anclenne faute de copiıste DOUT 1331 Le traducteur
est Yakobos, SO  ; collaborateur dans la traduction armen1enne QaVvaılt ete le Comp1-

Xra  zand hogeSahq qarozy Saratreal yerkosounc astouacabanıc hogna-
hancarıc vardapetac karge Qarozolac, aysınan eranelwoyn Bardoulhimeos1
Petrosı AragönacwoYy Sdad1il>s 1O d’imprimeri1e, Venise 1704 Sur ahra;

Chrıimaneanc, qu1 figure ommMmme «editeur» de liıvre, quı1 veut dire qu .l aVaIıt
paye les fraı1s d’impression, VOLTr Leonce Alıshan, Sıisakan 402, OTtfe Le manuscrıit
1975 de la Bibl Casanatense de Rome est Sadlls valeur; ete coplıe SUTLT ?edition
imprimee. On des extralits de Ces SCTI1N1OI1S dans les iINSS «H Super. » de la
Bıbl Ambrosienne de Mılan ; Mekh Lazare 207 et 834; Parıs Bıbl Nat 111S

212 Me  Z Vienne 466
10 Incipıit: Xndrı te ZINC (D: bnoutiwn ganı yelanakaw aslı deux

manuscrIits de traıte dans la Bıbl du COUuvent armeniıien de Jacques de Jerusalem
(NN 574

Le plus ancıen manuscrit est Bzommar 258, ecrit 1337 Le InNs 261 de la
meme  Z ibliotheque contient le meme  S OUVIaSC. Autres manuscrits: Botochan Rou-
manıe) 9 Jerusalem Jacques 53 Venise Lazare 865 existe auUss1 manuscrit
qu1 1946 faısaıt partıe de la bibliotheque privee de mMONsSIeEUFr Artın OD- Bu-
cCarest. Dans le armeni1len de 1ab.-Concılıatıo ” 510, CGClement Galanus
parle d’un «Girqg Datastanac» traduit Daran Qrfnecı lors de SO:  3 SE)JOUFr Maraägha.
La ressemblance des tıtres pourrait Dreter facılement unNne confusıon. L3as; il s’agıt
d’un petit traıte dogmatıque;; VOILr oTtfe
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lateur meme  R du lıvre, HFr Pierre l’Aragonaıis. Volcı qu«c dernier dit ans la
preface du Vre «Afın de rendre plus facıle l’obeissance et le salut CuxX dont
Je viens de parler, moOl, I’humble Br Piıerre, de ordre des Precheurs de 190
min1que, Je SU1S onne la peıne de dresser petit recueil des paragraphes
du droit ecclesiastique, qu«c J aı mM1Ss ensemble Urtout d’apres les paroles de Hr
Remound!?}, du bienheureux + homas*®% de (CGafretos1* et d’autres docteurs a1llU-

nistes ; Je 1’aı traduit de nNnO langue latıne armenı1enN DOUTL qu«eC CuX qu1 veulent
biıen &’eveiller de l’assoupıssement de leur profond somme:ıl et sSsoumettre la
saınte eglise de KRome, pulssent trouver le chemin du salut».

Le Vecöreic «GIrg vecöreay ZSOICOC ararcouteann» semble Z  tre OUVIASC
de jeunesse de l’eveque Barthelemy, compose quand l etaıt ENCOTITC ecteur
theologie, aVan de partır DOUTFC les mi1ss10ns. kEn Armenie cet. OUVIaSC QalsS1

SUCCES considerable et l est CONserve dans grand nombre de S5-

crits1>. Le colophon parle d’une «Compuilatiıon de la maın de Fr Bar-
helemy de ordre des Freres Precheurs, de nationalite roma1ıne, eveque de la vılle
de Marägha». Elle ete traduıte du latın armenı1en e vardapet Yakobos
de nationalıte armenienne, de Ll’ordre de Dominique, DOUTI la gloire de Dieu et

DOUT l’utilite des freres», ans le COUVENLT de la Saıinte Mere de Dieu, dans le village
de Qfnay. (Yest explication des tro1s premiers chapitres de la Genese, divıisee

sect10ns. 15a premilere section est precedee de deux prefaces et consacree des
quest1ons generales qu1 rapportent l’histoire de 1a creation. La De jusqu’äa la
Ze S’occupe des OeUVTIECS speclales de chacun des SCDL Jours particulier. La hu1ltieme
section le tre speclal «Yalags Draxtin» (Sur le Paradıs) et ans les manuscrits

la TIrOuve parfo1s opuscule part Lie LOUuUTt est divise u31 Questions.
Ces quest1ons SONLT traıtees dans le style scolastique du 123e s1ecle. Parfois elles
ebutent pPar desSquı1 semblent DIOUVCI posit1ion contraire CONTtra-
dictoire celle de auteur. L/’exposition positıve de doctrine est introduite Dar
la ormule «DatasxXanem asCcCM>”», comparable «respondeo dieendum quod»
de la Somme Theologique de 'IThomas quın Apres l’exposition, S.1  1 lıeu,

donne Uu1llCc reponse arguments contraires. Surtout dans la derniere sect1on,
qu1 traıte de questions theolog1ques qu1 rapporten dam et ve, peche
des premiers parents, eiCc 1I’induence de la remilere Partie de la Somme 'L heo-
log1ique, 4—1 est manıfeste, quo1que ordre des quest1ons traıtees so1t
dırerent

La Diıalectique de l’eveque Barthelemy ointitule: «H amarot hawagqgoumn VOYZ
Ögtakar dialektikayn, (D: tramabanoutiwn»*®, Cie devalıt S  tre des manuels qu1
servalent Aau.  DE jeunes etudıiants de Qrfnay DOUT leurs E  tudes de philosophie. De Cr

manuels de philosophie 11O0US AaUT OS EICOIC parler. TLes etudes dans le college
de Qrnay etajent Organıses SUTLT le modele d’un «studi1um» ans ordre dominicaın.

Raymond de Penafort.
I homas d’Aquın

OMNredus Iranensıs 1245
15 Pour Ll’ancıenne bibliotheque d’Edchmiadzıne, le catalogue de Kareneanc

onne -sep (NN 1914 — Sanmnls parler du Dadean 515 ecrıit de 1a maın du
katolikos Yakobos Joultayecı. La Bibl des Mekhitharistes de Lazare
possedait euf 1940 tro1s ZOoMMaAr (NN 28, 2327 et 381) et quaitre

or-Joula 4, 405, 406 et 407) L’ancıen fonds de la Bıbl d’Erivan avaıt
SOUS le numero 748 En me Oxford, Biıbl RBodleenne 135 Parıs Bibl Nat. 149,

Me!  @ Vienne 249 et 794 Le COUVENT benedictin dıt des Ecossais (Schottenkloster)
Vienne possede egalement exemplaire.

Manuscrits: Tubingue 57, azare I# Mekh Viıenne 293, Erivan (ancıen
fonds) 857 En 1926 la seule bıbl d’Edchmiadzıne possedait douze manuscrIits de

tralıte, iNncCorpores depul1s la Bıibl Centrale d’Erivan.
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Avant de les admettre OUu: theolog1ques proprement dıts imposaılt dU X

etudıiants developpe de philosophie ariıstotelicıenne, DOUTI lequel
servaıt des OCUVICS et des traductions attrıbuees philosophe autochtone Dawıt

Anyalt. 77 Dialectique de l’eveque Barthelemy n’est DaSs une CUVIC de haute
originalıte. L’auteur Iu1-meme la qualıifie de «Compilation» eTt il s’attrıbue d’autre
merite qu«cC celu1 de la distribution de la matıiere et de la traduction armen1lenne.
@ cCOMMeENCEMEN de Dialectique n ’est chose qu’une espece de per1-
phrase de Petrus Hıspanus: «Dialectica est ATrs artıum, scıientla sclenti1arum, ad
omn1ı1um methodorum princ1ıpla viam habens». Nous tradulsons 1C1 l’incıpit d’apres
le manuscrıit Ma 111 57 de L’Unıversite de Tubingue «Ht pu1lsque LLOUS

parler de la Dialectique, LLOUS VEeTTONS d’abord qu’elle est. Elle definıt de
la manılere ulvante: La dialectique est l’art des Aarts et le chemin (condusant)
principes de toutes les sclenCes. Quoique la dialectique SO1t V’art des arts, l
’ensuit pas cependant, qu  elle SO1t plus appreclable qu«c les autres sclencCces LOUTt

egard «simplıcıter»), ma1ls seulement certaın point de VUuC «secundum
qu1d») (Yest dire DOUTF autant qUuC, Dar rapport Au  » autres SCIleNCES, elle est la
clef et le chemin et le DOTEAaU indicateur ‚»

Nous deJja parle de l’agrandıssement du COUVENLT de rnay apres
l’arrivee de Barthelemy de SCS COMPDASNONS europeens, auxquels
Jo1gnirent bientöt certain nombre de vardapets armenI1ens. (Yetalt
Gorg, le fondateur le grand bienfaiteur du COUVENLT quı1 s’en chargea.
D’apres les tradıtions recueıllıes pPar Clement (salanus, Gorg etalt le
frere de la mere du vardapet Yohan Dans les colophons lu1 donne le
tıtre de «baron» de «payazaLt». I1 est qualifie de seigneur (1Sxan) du
village de Inay chez Galanus D’apres uUunNnec tradıtion quı LrOuve ans
la preface des «Xratakanqg hogesahq imprimes Venise
1704, Ö, il auraıt frere eveque du NOIN de Yohannes Qrnecı1. Le
colophon rime1” des lıvres lıturg1ques la noblesse de SCS origines
onne entendre qu'ıl avalt adopte SO  3 an Deya quan celu1-c1
etaıt ENCOTE etudıant Gaylejor, SO  - oncle semble aVOILFr l’idee de lu1
preparer ans SCS domaiıines de rnay 8 COUVENL, Oont Yohan etaıt destine

deveniır le superlieur. Le baron Gorg parait QaVOLF ete adepte enthous1i-
aste de la miabanoutiwn des la premiere heure. Sa emoire est restee
benediction ans le COUVENLT il est toujours mentionne ans les colophons.
On diraıt qu’1l s’est marıe remarie ans le de L’annee 1331 Car
ans le colophon du Qarozgirg faıt aUCUILlC mention de SOI ePOUSE,
ma1s partır de la traduction du Datastanac Girqg le baron Gorg est touJours
aSSOCIE femme, quı le NO mongol d’Eltik Eltkın

La meme annee 1331 sembIle QaVOIF marque ans la VvIE de
Yakobos Qrnecı, dıt le «Traducteur». 11 est possible et meme vraısemblable qu'ıl
alt ete le condisciple de SO  — compatriote Yohan l’academıie de aylejor.
Maıs OUuS n’avons pas reussı TOUVer une PICUVC qu'’ıl a1lt TCCUu la CTIOSSC

de vardapet. Comme OUS VU, la mention du Iraducteur

a Lie colophon du Breviaire ete e  dıte d’apres le « 16 » du Musee
Britannique Par Conybeare, Catalogue of the Armenian Manuscrıipts ın
the Brıtıish Museum (Londres 23—6 On le colophon du 1issel
d’apres le 111S ALl 106 de la Bıbl Nat AaVEC traduction eTt commentaire dans
edition de ’office armenilen de Domin1ique ome 15
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vardapet second lıeu parmı les docteurs armeni1lens presents la confe-
de 1330 ICDOSC SUT unNec confusion. En realıte s’agıt d’un

Yakobos, originaire de Garnı. Dans le colophon du Qarozgirq le TIraducteur
porte Pas CHNCOTC le tıtre de vardapet. 11 parait aVEC tıtre DOUT la

premiere fo1s ans le colophon du Datastanac GI1rg, ont la traduction date
de la meme annee. Puisque chaque vardapet legitimement avalt le
droit de conferer le meme grade d’autres, BV auraıt inconvenient

quC ohan Qrnecı eut confere tıtre SO  - amı Yakobos ans
le de l’annee 1331 PDOUFC inaugurer SOI «nouvel athenee» de
Qrnay. Dans le de la meme annee, Yakobos O1t avpir ete TECUu ans
V’ordre dominicaıin. Icı CNCOTC, OUS disposons qucC d’un «argumentum

silent10» quı cependant PaS d’un certaiın po1ds Yakobos
paralt pas ECNCOTE frere precheur ans le Qarozgirg. Maıiıs ans le
Datastanac G1rg ensuıte ans LOUS les colophons de 1331 1347, 1l
INaNqUC Jamaı1s de relever AaVCC une certaine complaisance qu'’ıl est «armeniı1en
de nationalıte membre de V’ordre des Precheurs de Domini1ique».
(Yest DOUFquUO1 L’entree de Yakobos ans VP’ordre semble devoir etre placee

la traduction du Qarozg1irqg celle du Datastanac Girg, C’est dıre
ans le de 1331 11 probablement d’autres armeniens quı
recurent l ’habit meme ® maıs leurs (0)88W OUuS SONT pPaS
On pourrait er tente de PCNSCI 1C1 Ners6s, le futur archeve&que de Manaz-
kert,; ont OUS CNCOTE parler. uant vardapet an Qrnec1l,

est designe COININC «Fra Yohan» > A X  qu’a partır de VP’erection definitive
de la profession des membres fondateurs de la congregation des Freres
Uniteurs, chose quı eut heu quc beaucoup plus tard I1 na Jamaıs ete
profes de Vordre dominiıcaın.

Encore la meme annee 1331 le vardapet Yohan, superieur du COUVeNL,
le baron Gorg S()  - epouse Eltık, deciderent offrir le monastere de
Inay «don perpetuel» L’ordre des Freres Precheurs. Cette notıce faıt partıe
du grand colophon des liıvres Composes traduıts ans COUVENL;
elle est repetee 135% 1340 SL, apres Perection canonique de la Con-
gregation des Uniteurs, CICOTC 1 344 1347 Le colophon du Qarozgirg

la mentionne pas Elle parailt POUF la premiere fo1s ans celu1 du Datas-
LaANaAaAC Girg, qu1 OUS mene de HNOUVEGCAU l’annee 1331 La donation

dA QVOIFr leu DCU de apres la rentree de Yohan-Qrnecı de SOI

VOoyasc d’Avıgnon, qu’1ıl semble aVOILFr entreprIis ans la seconde moiitie
de 1330

I1 n y pas de ralson DOUTC douter de l’historicite de VOYVYaALC, mentionne
dejä 1337 ans le colophon rıme des lıvres lıturg1ques. Maıs SUT la ate
13{0 SOUTCCS SONT pas d’accord. D’apres l’encyclique de an Qrnecıl,
telle qu  elle OUuS ete transmise Par Clement Galanus, l’abbe armenı1en
rend Rome (!) apres la mo  - de l’eveque Barthelemy, mo  Ar quı leu
tro1s aNsSs apres la conference de 1330 Maıs d’apres le Libellus de notitia
orbıs, quelques armen1ens convertIis quelques missionNNaAILTES dominicain

seralent rendus chez le PDPapC Jean AAIL; aussıtöt apres les premiers SUCCES
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de la mıjabanoutiwn SOIT 133018 Et Nıteur Fr Mxıtarıc, dans le chap
de s0)81 Uullaparac GIirg, place la Vis1ıitfe de Yohan chez le pPapcC Jean XII du
V1vant de Barthelemy, TOULTL mMmeENCEMENT de l’annee 1331 Touwjours
d’apres Mxıitarıc, le Souveraın Pontife AaUuUraıt CeLie les
Projets detaıilles de Yohan, ENVISASECAL des temps-lä la fondatıion
7  une CONgregatioN, Ont le but speclal seraıt de travaıller la LTLEUNION de
l’eglise aVO6C le 1ege de Rome (Yest Mrxıitarıc date
explicıtement la fondatıon de SOI de L’annee 780 de 1)  ere  8 AMMMCENICNNC,
est ire de l’an 1331 de 1’CIC chretienne. I1 parle d’une L1ECOMIMNAN-

datıon du nouvel INSTITULT donnee DPar Yakobos 11 Tarsonacı, katohikos de
l’eglise TINMENIENNE ette recommandation est datee du INars 1331
mentionnNe deja le retiour AÄArmentie de Yohan Ornecı de SCS COIN-

PAaSNONS de VOYaADC., Puisque Yakobos le Targman auUraıt ete ParInı les
Armeniens quı avalent aAaCCOMDASNC L’abbe ans SOMN VOYyapc d’Europe, est
probablement rentree Inay qu'’ıl faut placer l’accomplıssement
de la traduction 5888l du Qarozgirg, SU1V1 de la du
traducteur grade de vardapet, la de Yakobos ans l’ordre de

Domiinique, la donatıon du COUVENT de INay MemMe rdre le
ommencCcCemen de l’organısatıon des etudes ans le «nouvel athenee»

D’apres la lettre encyclique de an Qrnecl, celu1-cı rentre de SON

VOVaSC, d’accord AVCC plusieurs COM1DASNONS, sSeraıt oblıge Par OoOcu d’em-
brasser la VIC relıgıeuse selon la regle de Augustin les ONSTLILULLION: de

Domin1ique, OUS eT10Ns decides prendre DOUT PCTIC, fondement
de otfre CONgregationN » I1 semble probable quC la regle de

Augustin (quUul ATIMNECNIEN ans le 467 d’Edchmiadzine, 4111851

quc les ONSTILULLON: dominıicaıines, Oont le Leonce Alıshan possedait —-
COTC exemplaire 1893 ONT etfe traduıtes rnay es l’annee 1331
Cependant an Qrnecı SCS A1Lll1Ss MIirent TOutTt le m NECESSAITC d

L’execution de leurs proJets L’eveque Barthelemy V1n  + LI1OUTITr
1333 Sa|'nNs la realısatıon Avant LOUL, OCCUPDAIL Inay
d’organıser les etudes de phılosophıe de theologıe eftfte
intellectuelle est TOUL faıt Caracter1ist1ique POUTC la INMUNAaUTE de Cette
Maıison Les tradıtions de Gaylejor aUront leur part,
l’exemple des Francıscaıins de Makou (S a  ( CL, QqUu1 SaN$sS dıre, la
formatıion scolastıque des InN1Is dominıicaıns d’Europe Les
compilatıons les traductions CO  rent SU1LVIC rapıdement On
tradulsaıt des OCUVTES scolastıques, DOUT la plupart d’auteurs dominicaıins
du 132e siecle, ans le domaine de la theologie morale dogmatique, de
l’exegese de la Saılinte Ecriture, de la philosophie arıstotelıcıenne de
l’apologetique, SaNsS parler de la traduction 1NeC de er  D

de VTres lıturg1ques Plusieurs de CCS traıtes de l’ancıenne ecole de InNay
OUuSs SONT ParVCcNnUSs ans 110S collections de MANUSCFKCITS quel-
qUCS-UNS ONT ete IMPIUNCS Europe ans le du 118e s1iecle

18 Vo Archiv Tae| $  Q (1938) 115
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De l’annee 133419 OUS possedons unle instruction les sept peches Capıtaux,
compilee Dar Fr Pierre l’Aragonaıs et traduıte Dar Sargıs VaSsenc. Ce traite, JU«C
NOUS VOIl! deja mentionne plus haut, ete imprime Venise 1704 VeEeC les
instructions de Ll’eveque Barthelemy SUT le sacramen! de la penitence, SOUS le tiıtre

de «Xratakang ogesahq
CINg lıvres dıfferents, qul, d’apres les colophons, LOUS la meme

nnee 1337 Ce SONLT d’abord les tro1s raıtes de Hr Jean ”’Anglais L’äme et
SCS pulssances («Vasn hogwoyn zörouteanc nor1n»), SUT les vertus de 1)  ame  S
(«Yalags artaqinouteanc hogwoyn» eTt SUT la nNAature des Anges («Yalags noutean
hreStakac»). Ce Fr Jean gla1s SU1VaIlt la doctrine de 'CThomas d’Aquın de
tres pres. Le second traıte consıste PIreSqu«Cc entier matieres recueıllıes de
la Prıma ecundae de la Somme T’heolog1ique, tandıs qu«c le troisıeme traıte pre-

la doctrine les nges, telle qu  elle avaıt ete developpee Dar 'Thomas
dans la Premiere Partie de la memMe  63 Somme, 50 — 64 ei 106— 1

L’an 1337 finıt QuUss1 la traduction du SSEe et du Brevıaire de ordre dom1-
nıcalın. Nous VO parle longuement ans l’introduction Ofre edition de
?’Office armenı1en de Dominique. Les deux livres lıturg1ques possedent
colophon rime, qu1 INaNYUC DaS d’interet. est tres probable JUC Ll’ancıenne
lıturgie armen1lenne fut abandonnee dans le COUVENLT de Qrnay memMeEe annee
1337 eTt qQu«c depuils lors la recıtatiıon de Ll’office la celebration de la
S'Yy Hrent selon le rit dominicain, mMals langue armenı1lenne. Cette innovatıon
allaıt mMoOontrer OUFr:! de Consequences. OUur Dbeaucoup de vardapets armen1ens,
qu’on qauraıt gagnıcI la de la mlabanoutiwn, l’abandon de la lıturgie
autochtone devaıt devenir le grand obstacle qu/’ıls n’oseralent Das voudraljent
Pas franchıir. Les traductions armen1enNNes du Brevlaire et du 1issel ONT ete 1MM-
primees Vn de nombreuses adjonctions e1 modifications posterieures l’usage
des Dominicains de ?Armenie Maeure, le Brevilaire Venise 1714 et le sSse.

Rome 172821

19 Date d’apres Alıshan, Sısakan 285a
On trouve OUVeENLT les tro1s traıtes eunıs Aıinsı Dar exemple ans les INSS er

7/4,;, Bzommar 287 (voir andes AÄmsorya 1945, 12 otfe 5 Erivan. (ancien fonds)
126 et 3806, Jacques de Jerusalem 877 et 1294, T’ubingue 54, Lazare 182,
Schottenstift «N 592 15», ET Parıs Bıbl Nat INsSs Arm 212 contient le seul traıte
SUT les Anges. Nous VO edıte le traıte des Vertus de l’aäme AVCC introduction,
traduction et (Fribourg-Suisse

2l Le chapıtre SUT le SSEe des Nıteurs (p 467 — 500) dans le grand OUVIaSC
Srbazan pataragamatoyCcq Hayoc Viıenne de Joseph Katergıan (GatrCean),
edite apres la MOTrT de ”’auteur Dar Jacques Dashıan aSsean), n’est Das le M1eUX
reussı de lıvyre, Dar leurs jJustement celebre. L’auteur onfondu le missel
dominicaın des Uniteurs VE celu1 du francıscaın Fr Pontius et d’autres EHCOEF6:)
Le meilleur representant de ?’ancıen missel de Qrtfnay est le arın 106 de la 1ıbl10-
theque Natıionale de Parıs. On des adjonctions de ate plus recente ans le

AL1IIL. de la meme  Z bıbliotheque, dans le Vat Arm 1: ans le INns 463 des
Mekhitharıistes de Vienne, IC L’edition romaılne de 1728 DOrTe, dehors de SO  e
tre armenı1en, tItr latın MISSALE Sacrı Ordinis Praedicatorum auctorıitate
apostolica approbatum, Rev LT homae Ripoll, eiusdem ordıinıs Generalıs
Magıstrı 1USSu editum Romae 1728, typ1S Sacrae Congregationis de Propaganda
Fıde Pour la descr1iption bı  ographıique de Cetrte edıtıon, VOILr hHazıklan.
ouvelle bıbliıographie armenıenne (Venise 1908 SS) 1 08

”’ancıen Brevlaire des Uniteurs ex1iste dans les manuscrits Arm 105 de la Bıbl
Natıionale et« 16, » du Musee Britann1ique. En Oufre 1l ex1iste QuUSsS1 quelques
abreges («Dıiıurnaux») de date anclenne. Aıinsı dans le INs ATIIl 108 de la Bıbl
Nationale et ans le AaTrTIll. de l’ancıenne bibliıotheque de la Cour de Vienne
(Autriche) L’edition de Venise, plus de SO  j tıtre armenılen, porte le tıtre Sulvant
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L/’an 1339 fut marque Dar tro1s traductions: ce du «Livre des ertus», Ce
du petit traıte SUT les SCDT dons du Saint-Esprit eTt celle du traıte des Beatıitudes,
qu’on TIrOUVE SOUVENT reuniıs dans les manuscriIits. Lie lıvre des Vertus (<«ATaqınou-

G1rg») UrTtOout SUCCES remarquable, meme parmı les Armenilens 110  -

unilates. Apres introduction T chapıitres SUT la general,; 11
tro1s traıtes SUT les Vertus theologales (45 chapitres SUTr la fo1, 17 SUT l’esperance
et DD la charıte&); SU1VIS de quatre Tralıtes SUT les cardınales (10 chapıtres
SUT la prudence, 19 SUT la temperance, SUT la force et 46 SULT la Just1ice). Le petit
traite SUT les OnNs du Saint-Esprit («Yalags A  eötn Hogwoyn Srboy») dix-
euf sect10ns, celu1 SUTLTC les Beatıtudes («Yalags out1c eranouteanC») vingt-tro1ls.
Le compiateur de CesS tro1s Traltes est DFr Pıerre l’Aragonaıs*?. La SOUTCEC principale,
ont il z  est SErVl, 1C1 DOUTL SU:  — «Molouteanc Girq» y est OUVIaSC intitule
Summa de 7NTEULLOUS et INCLLS du dominicaın francaı1s uıllelmus era  us On DEUT
Ssulvre les traces de Cet auteur TOUT le long du lıvre, cependant Hr Pierre s’en est
SerVvVı VEC ul  'g* certaine independance, abregeant developpant la matıiere de
chaque chapıtre gu1se Asse7z SOUVENT c’est 'LThomas d’Aquın (Somme heo-
log1que Somme CONTIre les Gentils) quı ete MM1S contribution. Ciette compilation

ete traduite armeniılen ‚VOGt l’aide de l’indispensable Hr Yakobos JTargmann.
Le Livre des Vertus Vn le traıte SUT lJes SCDT Ons et celu1 SUFTr les huit beatıtudes

ete imprime deux fO1s Venise, 1721 et 17U
En 1340 le Lıvre des ertus fut SU1LVI de SU:  3 complement, le «Livre des Vices»

(Molouteanc 1rg AVOC les petits Traltes «Sur la surveıillance des CING SC115>» Yalags
pahpanoutean hıng zgayouteanc), «Sur la surveıillance de la langue» Yalags pah-
panoufean eZOUL) et 1a «Compilation sujet des dix commandements» awa-
o  1 Tasnı. patouiranaCc). T1a preface du Lıvre des Vices dıt rıen, SUT le 00)88%,

pilateur, SUT ”’auteur de la traduction armeniılenne. Cependant, auteur parle
du «Luıvre des Vertus» d’un lıvre qu/’ıl dejäa faıt paraltre precedemment

langue armen1ennNe. S’agıt donc de OUVCAaUu d’une compilation du meme
Hr Pierre l’Aragonals. ailleurs, la methode qu/’ıl Sunt dans «Livre des Vices»
est identique celle qu’on observe ans le «Lıvre des Vertus» et les SOUTCCS SONLT
les memes. Ta SOUTICEC princıpale est de OUVCaU ulllelmus eraldus, lıbrement
adapte, SOUVeENT abrege, occasıonnellement amplıfie Dar des citat1ions prises dans

'LThomas d’Aquin et V’autres autfeurs latıns du 13e s1iecle. Le Lıvre des Vices
cCcompte huit sect10ns. Une premiere huit chapıtres traıte des vices general.
La seconde (38 chapitres) de P’orgueil, la tro1sieme (8 chapıtres) de l’envie, la
quatrıeme (19 chapitres) de la colere, la cinquieme (29 chapitres) de la DParesSsC,
la S1X1eEmMe (27 chapıtres) de l’avarıce, la septieme (24 chapitres) de la gourmandıse,
la hultieme (30 chapitres) de l’ımpurete. Le traıte SULL 1a surveillance des SCI1S5 SCDL
chapıtres, celu1 de la surveillance de la langue deux chapıtres seulement et le traite

latın REVIARIUM Sacrı Ordinıiıs Praedic. superi1orum facultate latıno
in AarIMeCeIMNUuIM 1d10ma hlıtterale traductum et edıitum DTIO provincla Naxıvyvanensı1ı 1n
Armenıa May)Jorı Su Reverendissimo atre HKratre Antonino Cloche, tOot1us Ordınıs
eiusdem Generalı Magıstro. Venetis 1714 'T’'ypıs Anton1i1 Bortolı Description
bibliographique chez Ghazıkıan L, 860 — 862 Le manuscrIıit qui1 serv1 DOUI
edition est conserve - la Bıblıotheque Marcıenne de Venise.

CCS NOUAST Hra Petros karge Qarozofiac eraneloyn Dömuinikos1i, kamecay
hawagel ban INC yaraqınouteanc, spreal kayr S1Irs reIiace de l’Ataq 1rqg)
Lies manuscrIıts SONLT NnOomMmbreux. ”’ancıen catalogue de Kareneanc donnaıt euf
(NN 1437 — DOUTC la bıbliotheque dchmiadzıne La bıbl des Mekhıiıtha-
ristes de Lazare possedait u1lt 1940 En utre: Rome, Casanatense 2035 et

22189 Oxford, Bibl odleenne Ol, eIc La plupart de GCes 11155 contiennent aUss1ı
le traıte des Sept dons du Saint-Esprit et celu1 des uılt Beatitudes. Kt OUVent

TIFrOUVE le Lıvre des Vertus MO SCS anneXes et le Livre des Vices AVECC SCS CMN-
dices reunıs dans seul manusecrit.
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des commandements treize. Le armenılen du Livre des Vices MS

les tro1s petits traites anneXes ete imprime Venise 1720 de LNOUVEAU

177323
Nous 1ZNOroNS la ate precise de la traduction du traıte qu1 porte le tre de

«Sour Petros1» (Glaive de Pıerre),; a1Nns1 qu«cC CcCe de la Composition d’un COINIMMNECN-
taıre SULL l’Apocalypse quı1 1LLOUS 6St DarVCclu ans Ins armenı1en de V’ancıenne
Bibliotheque Royale de Berlin (Ms Arm 74) Maıs LLOUS DOUVONS f{ürmer IV.CE
certitude qUu«C CcCes deux livres SONtTt sSOort1is de L’ecole de Qrtnay Le SOur Petros1ı est
unNnCc traduction du latın. tire SU:  - NO d’un des ctes des Apötres (10,13),
AA lequel 11 dehbute. (Yest petit manuel d’apologetique 24 chapıtres l’usage
des missionNNAILrTES qu1 avalent precher, so1t des musulmans, Soi1t des chretiens
dissıdents de ?>°Orient: Grecs, Jacobites, Nestoriens 1 Armeniens. Le colophon
OUS certifie qU«C la recension armen1enNNe de petit vre est Ll’oeuvre d’un HFr
Pierre (vraisemblablement l’Aragona1s collaboration AaVOCC Hr Yakobos (tres
probablement le Targman). Nous VO donne analyse detaıllee de traıte
dans la Neue Zeıtschrı fürMissıonswissenschaft (1945) 161 168 En plus AV’une copie
multilee du «Sour etros1» le 4992 des Mekhitharistes de Venise contient des
fragments de quelques aufres Taltes qu1 semblent provenir de VP’ecole de Qtfnay

traıte la primaute de Pierre et du Papc de Rome, SOIl SUCCEOSSCUTTC (sans
tıtre, inC1pIt: r1 te Petros, aragealn C: ZLOUX AMENAYTL aragelocn atorakaln norın
ZL0UX AMENAYTL eketecwoy**, traıte les concıles generauxX (pareillement SaJmnls
tre INCIpIt: Sourb tiezerakan Zotoun eteww qSan amı LAagaAawoTOULeEn: Kostandıanosı)
et le fragment d’une lıste des katolikosq de eglıse armen1enne: Saradroutiwn
hayrapetacn Haoc.

Le commentaire SUT l’Apocalypse Meknoutiwn teslean Yovyhannou targmaneal
1 ffangac), ont la in est perdue, est ’oeuvre d’un des vardapets armeniens qu1ı
S’etajent rallıes mMOUvemen de l’union. employe plusieurs SOUTICECS latines,
ont la principale etaıt le commentaire qu’on l’habitude de designer occıdent,
SOUS le 110 de Berengaudus. sembIle QaVOLr utilis  E QaUSSs1 le commentaire de
er le Grand?> SEes explications OUuS SONT DarvVeNnuCcS ans seul manuscrit, le
INSs ATrIılı 74 de la Bıblıotheque cC1-devant Royale de Berlin?® Nous VO: OoNNe
quelques notices SUT commentaire dans la armenıJenNNe andes Amsorya
de 1945 et 19477

J’an 1 344 fut termıine la traductıon d’un Vre de theologie elementaire, qu1ı
OMNILU SUCCES consıderable Armenie ‚urope, le Compendium

theologicae veritatıs. Le tre armenı1en est «Hamafrtötoutiwn actouacabanoutean»,
Qaussı «Hawagqgoumn astouacabanakanı CSmartoutean», ma1ls les Armeniens

le cCıtent volontiers SOUS le 11O: >«Albert» de «L.ivre lIbert»?28 (Yest JUC
tralıte, ont le veritable est Hr Hugues Rıpelın de Strasbourg,

avaıt ete attrıbue de onne eure Albert le Grand, eveque de Ratısbonne.
La traduction armenlenne de Fr. Pierre l’Aragonaıis et Fr Yakobos 1 argmann

Sur les deux editions imprimees VOLr hazıkıan, 1, PE En dehors des
INSS quı1 contiennent la theologıe morale complete, la bibl de Lazare 1940
possedait tro1s I11S>S du seul Molouteanc Girg QquUssi des exemplaires la Bibl.
Nat (ms ATLIN. 241) et celle de er (ms Arm. {2) Nous donn:!  e quelques

SULT le Molouteanc Girg dans la TEVUC AÄwediq du patrıarcat armenı1len catholique
19 (1950) 200 —204

Dans le «Or. 6798 » du Musee Britannique traıte de SCHNIC est attrıbue
vardapet du 1L1LO: d’Augustin; VOILLr Conybeare, Catalogue 2Z41) A,

2 5 Voir Divus 0OMAaS 2 (1944) S
2 6 Pendant la derniere le INs ete transporte Tubingue, Ou il trouvaıt

CEICOTC 1955
D7 andes AÄmsorya 59 (1945) 83/—98; 61 (1947) 26 —46 et 1074441

Dejä dans le colophon de 1344 S1ras AYSy) kocı «Alperd».
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1LLOUS ete transmise dans beaucoup de manuscriıts, ont OUS dresse uNe
ste provi1soire dans la TEVUC fribourgeoise Diıvus 'Thomas 18 (1940) 3 —48, OUu
l’on egalement quelques nOotes SUT L’edıtion imprimee de Venise L/13;
HVE du elebre abbe Mxıiıtar Sebastacı. Celu1-c1 avaıt C des jeunesse, 13301>

grande predilection DOUTI le Lıvre er laisse auss1ı des cCommentalres SUFTLr

lıvre, quı1 furent imprimes Venise 1716 SOUS tre Loucmoung dZouarıi-
macCcı1Cc tarakousanac banıc Alpertin

La meme nnee 1344 termıina Qrnay la compilation des Livres necessamires
DOUT ”’etude l’enseignement de la philosophie. Cette ser1e COMPOTFTE, AVEC la
Dialectique de l’eveque Barthelemy, une «Grammaire» de an Qrfnecl, le lıvre
des Definitions attrıbue Dawiıt yalt AVOGC le petit traıte «Amenayn Carq» et le
complexe de qu’on avaıt L’habitude de designer COTMMNIMNEC la «Logica vetus», ont
les dıiıfferentes partıes SONT commentees Dar Fr. Pierre l’Aragonaıs. Pour recueıl
de Livres philosophıiques s’est  > SerVvVı partıe de traductions armen1l1ennNes eX18-
Lantes, tandıs qu«c les commentaires de Hr. Piıerre et probablement Qussı le
du «Livre des S1X princ1pes» furent traduits du latın Dar Hr Yakobos le Iraducteur.
Dans le 2923 des Mekhitharistes de Vienne OUS recueıl copıe PTEeSquU«C
contemporaine, executee 1350 dans le COUVENT de Nıcolas de affla

La «Grammaire» de ohan Qfnecı1 (Hamaröt hawagqoumn yalags gerakanın),
qu1 le recueıl, est Das vre l’usage de GCE1Li> qu1 desirent apprendre
la langue armeni1enne, mMals d’apres le colophon de *’auteur cCet OUVIASC OIlt etre
consıdere plutöt introduction 1’  e  tude de la philosophıe (Yest
commentaire SUT Ll’ancıenne traduction armenilenne de la LEXVN YOCLLLOATLAN) de
Denis de hrace; composition qu1 ete commentee Dar plusıieurs autres vardapets
du OYVyCIN age et Ootfammen aussı]ı Dar Esayı Ncecı1,;, le regent de Gaylejor®®, Le
commentaire de an COomporte une preface 29 chapitres. Dans le colophon
”’auteur dıt qu«c PDOUTI la Composition de SO:  - commentaire 1l S’est ServVı de plusıeurs
ecrits armenilens latıns S’Yy designe «Fra Yohan»; OIlt etre la DIC-
mijere des premieres Compositions sorties de plume apres la fondatıon
definıtive de la congregation des nıteurs la profession religieuse des premiers
embres de Cetlt institut. Dans le 2023 de Vienne, la Grammaire est SU1VIe de
l’Eisagoge (Neracoutiwn) de orphyre ans la vieıille traduction armenienne, VEC
des commentaiılires de Fr Pierre (Hamaföt hawagqoumn neracoutean PorpyriIi)
divises chapıtres. Viennent ensuite les Categories (Storogoutiwnqg) d’Arıistote,
pareillement dans LT’ancıenne version armen1enne, VE commentaiıre de Hr
Piıerre 12 chapıtres. Elles SONLT SU1V1IES du petit vre attrıbue occıdent Giıl-
ert de la Porree, «De SCX PrInNC1p11S» Yalags VEC skzbanc), AVECC commentaire

neuf chapıtres (Hamaröt hawagoumn verloucoutean VEC skzbanc Sr0C). Ce
traıte Jusque-lä n’etalit Das OILNUu Armentie. La traduction du et du cCOomMMeEeN-
taıre ete faıte Qrtnay 1344 Apres le traıte «De SC PriINC1IP11S) NO SOM CIl-
taıre, vient le epl SP{LNVELAG d’Aristote, de NOUVEAU ans la vieille version TImMe-
nı]ıeNNeEe 1rq, ası Younacn «Periarmeni1as» hayeren «Yalags meknoutean»)
VOEC commentaiıire 20 chapıtres Dpai Fr DPierre l’Aragonaıs. Apres le grand
colophon O:  ‘5 ajoute ECINCOTC la Dıiıalectique de l’eveque elemy, les
«Definitions» de Dawıt ya le traıte «Omnıa mala» Amenayn Carq) ans
la vIie traduction armen1lenne.

La meme annee 1344 doit aVOLFr heu la constitution definıtive de la
congregation des Uniteurs, la profession solennelle des membres fondateurs
dans les maılns de Jean de Florence L’election de Fr. Yohan COMMIMME

superieur general de Ll’institut Jusque ans le colophon du Compendium
2Q Voir Angelıcum ©  8 (1931) Dl

Voir Adontz, Bıbliıotheca armeno-georg1ca (Petrograde
Q
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theologicae verıtatıs Yohan est mentionne touJours COIMNINE simple
«arajnord» superleur local de SON COUVeEnNT de Inay Dans le colophon de

Grammaıire (1344), 11 designe POUTFC la premiere fO1s COININC «Fra Yohan».
Dans le colophon du premier volume de la Tertia ars de la omme heo-
log1ique, qu1 ate de la m eme annee 1344, cote de SO  e tıtre d’arajnord de
INay qu’ıl CONSCIVC, il eSsTt mentionne POUTFC la premiere fo1s COIMIMMNE «premier
general de Ofre congregation des Uniteurs». La congregation semble aVOILr
es SC$5 debuts le bel effectif d’une quinzaine de La formule de
profession, dont servalent les Uniteurs, devaıt etre calquee SUT celle quı
etaıt dans l’ordre des Freres Precheurs. Cependant l’«OuHaparac
Girg» de L’Uniıteur Fr Mzxitaric OUS mMontre qu’on avalt interpole une

explicite d’obeissance ENVeIrs le Salnt jege Une petite Dal-
ticularıte quı ‚  est PaSs denuee de TOULT interet: la formule de profession,
a1nsı quC celle du bapteme, chez les nıteurs prononcaılt angue
vulgaıre: Es kou StOUCOY srbouhoy Astouacacnın
sourb ekelecwoyn Hrovmay

Les dernieres traductions de L’ecole de Qrfnay, ont OUS VO: connaissance,
SONT celles de la 'Troisieme artıe de la Somme heologique de T'homas qu1ın.
La tradıtion qu1 parle d’une traduction de la «Summa COnTtra Gentiles», sembIle
denuee de fondement. est vral qu«C ans le college de Qfnay dü connaitre

lıvre, pulsque Hr Pıerre l’Aragonaı1s s’en sSert ans SCS ecr1its. On connatlssaıt
QaUSS1 la Premiere la Seconde artıe de la Somme Theologique. L/’eveque Bar-
elemy dans SO:  3 .  Vecör!  E1C er Fr Jean glaıs ans SO  = traıte la des
Anges ervent de la Premiere Partie. B 11LOUS L’avons montre dans
e  dıtıon du traıte Yalags aftagınouteanc NOogwoYnNn, Cet OUVIaSC COM1DOSC DIESQUC
entierement d’emprunts, OUVvent lıtteraux, de la Tima ecundae Cependant,

la Contra Gentiles, les deux premileres partıes de la Somme T’heologique
n  ont ete traduites Qrfnay Ces traducti1ons etalent peut-etre ans le Programmd«,
quand la grande de 1347, la IMOTT de HFr Piıerre d’Aragon le Juuin de
annee eT la MOTT de HFr ohan Qrfnecı (le janvier Sulvant vinrent interrompre
les ITravauxX.

On comprend facılement qu’on dü cons1iderer la traduction de la Troisieme
artıe plus urgente qu«c celle des Qqutres parties. Car C’est ans ' Iro1-
sieEme Partie qu«c Saint 'Thomas CXDOSC la christologie la doctrine des Ssacrements.

Ü, &MZ7’etait precıisement SUT CCS deux pomts, qu’on avalt disputer continuellement
AaVEC les vardapets 110  - unlates, et cC’etaılt SUTLT CcCcs matieres aQu«c les jeunes etudiants
avalent besoin plus urgent dA’Etre 1en instrults. La traduction armenlenne des
Questions 1—50 de la 'Troisieme Partie, quı contiennent la christologie,
parut 1344 SOUS le t1tre: Atajın ator errord masın Hawagman eranelwoyn
T’ömayı Aqinecwoy yalags tnörenouteann Qristos]1. Le second volume de la ' ITro1-
s1ieme artıe Girq CW xorhrdoc, erkrord hator errord masın Hawagman
eranelwoyn Tömayı Agqginecwoy) COMPDOFTE 110  $ seulement les 60 — 90, OCUVIC

authentique de T’homas, mals ENCOTIC les 1 —68 du «Supplementum>»**, La
traduction etalt finiıe le 26 Mal 1347 d’une ressemblance dans les tres

QUSS1 ans le sujet, confondu pario1s la traduction armenlenne du
second volume de la 'Iroisiıeme artıe de la Somme aVEC 1’«(Eötn) xorhrdoc Gi1irq»,

Cette traduction armenilenne est probablement l’attestation la plus ancıenne
de L’existence de «Supplementum». Les traducteurs semblent QVOLF considere les
questi1ons 168 du Supplement COM CUuVte authentique de IT’homas; cfir.
Angelıcum 10 (1933) D
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traduction de l’abrege du commentaire de 'LThomas le 4e Livre des Sentences
de Pıerre Lombard Yovhannes Erznkayecı, ont OUS VO parle plus haut??2.

L/’activite liıtteraire de l’ath:  enee de Qtfnay semble QVO1Fr Cesse subiıtement
le mileu du 14e s1iecle Pour les m posterieurs NOUS CcCONNAlISSONS plus qUC
le fragment d’un atechısme des Uniteurs, fragment qu1 OUS est DarvVCcIlu dans
le 1609 des Mekhitharistes de Lazare, et le «Manuel des Catholiques»
(Oullapartac 1rg de HFr Mzxitaric Aparancı, OCUVIC quı1 porte la date de 1410
Le fragment de Catechisme?3 semble dater de la fin du 14e 8} du COoMMENCEMEN!
du 15e s1ecle. Compte Qu«cC 22 feuıllets et IIN AVEC la hultieme sect1on,
qui1 contient 27 questi1ons A VOGC des reponses detaıllees quı1 rapportent la

du monde et le jugement dernier fol 1a—1603). Ensuite viennent des questions
et des reponses fol 7a—25b0) la vVvIie du hrıs CIrCONC1IS1ON, SO  } bapteme,

CIO1X, resurrection, SOI ascension et finalement la descente du Saint-Esprit.
Le anuel des Catholiques de Fr. Mxitaric semble Das S  tre arrıve

redaction definitıve existe deux brouillons dans les I1SssSs 224 et 1663 des
ekhitharıstes de Lazare. (Yest compilatıon indıigeste de philo-
sophiques, theologiques ET histor1ques OD- tendance polemique. Presque

la lıtterature de L’ecole de Qrtnay ete mı1se contribution ans CCcs nOotes,
quı ONT ete completees beaucoup dV’endroits Dar d’autres ma1ıns, contemporaines
e posterieures. Les parties les plus interessantes de manuel SONT celles, dans
lesquelles HFr Mxitaric des choses qu’ı1l QV e  CX entendues so1t
SO  3 entree dans la congregation des Unıiteurs, so1t apres. Avant de rallıer L’unı:on
eTt d’entrer parmı les Freres, Mxitaric avalt ete le disciple de Sargıs d’Aprakouniqg,
ont parle AVEC beaucoup d’estime, et de Matlagıa _Lrimec1l, ont 1l dıt beaucoup
de mal:> Son Oullapartac Girg divıse 56 chapıtres. Les quatre premiers
forment espece d’introduction et ralıtent de quest1ons prelımınaires. Le CiIn-
quieme chapıtre traıte de la fo1 Les chapitres 02 contiennent uUu1Llc christologie

complete. Ensuite *auteur des questions d’interet lıturgique et dis-
ciplinaire. Deux chapıtres (22 et 25) SOnNt CcCONsacres la defense de la fameuse
«XarInoumn», z  est dire precepte de la lıturgie romaıine d’ajouter uUunNne gouLLe
d’eau Vvin du sacrıfice de la Les chapıtres D D7 rapportent ’Eucha-
ristle. Viennent ensuite des discuss1ions SUT le purgatoire (28—209), SUT le «Uimbus
pa 30) E1 SUrTr la retribution apres la MO S1) Le chapıtre 27 est consacre

PITOUVCI la procession du Saint-Esprit du ere er du Kıls Apres cela, Fr Mxitaric
DD- la question de la primaute de Pıerre et de SCS SU! chap 3—3

Le chap. 235 est dedie la discussion des pratiques de jeune Ces pratiques etant
differentes dans V’eglise de Rome et Ce d’Armenıie, x1tarıc prend

OCccasıon DOUTC parler des heretiques et des heresies general, DOUF s’attaquer
ensuılte ErTreuUurs particulıeres des Armenilens chap 83—3 presente
eXpOse des douze artıiıcles de la fO1 eTt des SCDL sacrements de P’eglise 40) Puıis 1l

concıles, d’abord concıles generauX, enfin synodes particulıers
de V’eglıse romaıne et de l’eglıse armenljenne (42—43) Cela L’amene des cons1de-
rati1ons particulieres SUT l’histoire de l’eglise nationale 5e s1ecle chap 44) Au
chap 45 11 reparle des miseres et des defauts qu’on IrOuUve parmı Gn quı1 SONLT
separes de l’unite de P’eglise. Au chap 46 L’auteur recapıtule les poilints, lesquels

faut insister dans les discussions AVOCC les 110  5 unlates KEt dans les chapıtres ulvants

3 2 Voir 4AU (1955) 104
Lie catalogue manuscrit de la bibl de Lazare luı onne le tıtre de arcmoung

loucmoung pEspes XNdrocC.
.8 tre dans les manuscrits est Girgqg tramabanoutean oullaparac est katolike

sourb ekeiecwoy.
835 Nous edıte la vVvIie de vardapet Malachıie de la Crimee dans L’Archivyvum

TAa€C| 22 (1953) 246 — 2353
0*
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plusieurs de CCcs points SONT discutes de NOUV! la “XarNOUmMnN » chap 47), les deux
du hrıs chap 48), la doctrine de la retribution apres la MOFrT chap 49),

la doctrine theolog1ique SUT le Saint-Esprit chap 50), la question de la primaute
chap 51) Parmı les chapıtres quı1 restentT, le 52me est consacre la simoni1e et

divorce, le 523me dıfferents degres de parentage selon le droit CamnO1l, le 54e 0D- la
quotidienne, pratique latıne introduite chez les Uniteurs, quı1 etaıt severement

condamnee les vardapets 110  } unlates. Le 55me chapitre S’occupe des alıments
eiIieNdus dans l’eglise armenilenne, mals ont l’eglıse romaılne permet l’usage, et le
dernier chapıtre 56) des faux miracles quı ONT ete inventes Par les palens, les Ju1fs
et les heretiques DOUTI donner uLle A’autorite leurs ETICUTIS er leurs 1N-
st1ituti1ons.

Jadıs, OUS VO: consacre notice d’une certaine etendue Fr Mxitaric, SOI

lıvre S U:  - couvent*®; 1932 NOUS QVIONS memMe envisage e  dıtıon de l’Oullapartac
1rg Maıiıs QaVOLLF e  tudıie le lıvre de plus pres les deux manuscrits de 1 Q
ZaTCy, OUS CTIU devoir OD- projet. Une e  dıtıon de Mxitaric devra
liımiter des extraits quı SONLT d’un certaiın interet, so1t POUTF l’histoire ecclesiastique
de Ll’Armenie Orıientale, SO1t PDOUT L’histoire des Miıabanolq particulier. Le Leonce
an des Mekhitharistes imprime le d’une partıe du chap. 20 d’apres
le Laz 2234 dans SO:  e (posthume) Hayapatoum (Veniıse 550-3

La congregation des Uniteurs

D’apres le colophon du second volume de la TIroisiıeme Partıe de la omme
Theologique de 'Thomas d’Aquin3”, ohan Qrnecı MOUTUT le Janvier
d’une annee qu’on DEULT pPas determiner aVOEC la certitude desirable38,
ma1ls fut probablement le Janvier 1 348 pres la de l’annee
1347 n Yy plus de mention de Yohan ans les tTeXtes quC OUS

VOIF. Vers le mıhleu de 1347 est EINNICOTEC mentionne COINIMNMEC superieur local
de Qrhna veraxnamo{1 de la Congregation des nıteurs. la meme
OCCasıon qu'’ıl est toujJours OCcCupe des avauX de traduction.
Les relatiıons l’Europe la Transcaucasıe etalent alors plus facıles
quc de 1105 Jours. Comme OUS L’avons VU, deja ans la premiere moi1tie
de l’an 1347 possedait Qrhna la publicatiıon recente quc devaıt etre le
Supplement de la ' Iroisieme Partıe de la oOomme Theologique de 'Thomas

on avalt traduıt quest1ons la du MmMoO1s de mal.
Comme DEUL (0)08 dans les prefaces les colophons des lıvres de

Qrhna, Yohan Qrnecı avalt touJours ete le grand promoteur de l’apostolat
de la traduction. Son 1O Nn y Jamaıs toujJours parle de lu1
aAaVEC la plus grande veneration. Au CO  ment du 15e siecle le frere
Uniteur Mxit’arıc onne l’epithete de «salnt» NOn seulement Peveque
Barthelemy, quı Joul d’un culte de bienheureux Jusque ans le 118e siecle,
ma1ıs CEIICOTC fondateur ohan Qrnecı1. Cependant OUS n ’avons pas

36 Voir rch Praed. 1 (1931) 265—2308
&7 Nous VOIl! donne le armenı1enN de colophon, accompagne d’une {ra-

duction allemande ans la partıe introductoire du vre intıtule Eıne alte armenısche
Übersetzung der Tertia Pars der Theologıischen Summa des hl T’homas UoN Agquıin
(Berne

3 8 Divus IT’homas (Freiburg) (1930) 262
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trouve trace d’un culte quı auraıt ete oue Yohan Dar SCS fıls spirıtuels.
La vieille formule du grand colophon PTOSC, quı etaıt deja du
vivant de ohan, le celebre CCS termes: « I1 fut le fidele explo-
rateur Josue, qu1 entra ans la 'lLerre Promise, C’est 1re dans Il’union
AaVEC l’eglise de Kome. (Yest Iu1 quı porte natıon armen1ennNe le
INCSSASC de salut. I1 fut le chef de CCUX qu1 la gräce de rangcrI
SOUS l’obeissance du Sublıme Sıcge de Rome, d’entree rFrOYaUINC
des CIeEUX».

l’epoque de la MOTrT de Yohan, la nolre venaıt de decimer SCS

Nous Savoxnls Pas meme S1 l’on eut la possibilite de CONVOQUCI
chapıtre regulıer DOUI L’election d’un NOUVECAU veraxnamo1. Peut-etre

L’election n’etait-elle pas ENCOTEC faıte 1356, quand le DAaDC de SOI inıtlatıve
OIMa NOUVEAU superleur general. 11 semble qUC les nıteurs qu1 SUTI-

vecurent la apres la MO  } du fondateur, alent decide de regler jur1d1-
quement les quC ohan avalt etablıs es le &0)  men

institut V’ordre des Freres Precheurs. ela fit le 21 Janviıer 1356
Avıgnon SOUS le PapC Innocent VT Les nNıteurs avalent eNvoye Cet

efiet deux delegues la CO papale. (Yetalent deux freres germaılns quıl
appartenalent la communaute nouvellement agregee de Nıcolas de
Kaffa, mMals originalires de ? Armenie Orientale, de la bourgade de Tahouk
L’un nommaıt Fr Thomas, tandis qucC l’autre paralt SOUS tro1s (0)30W5

differents; s’appelle tantOt  A Awagter, tantot Samuel ENCOTEC Eleutherius.
Parmı Ces tro1s OINs C’est le premier quı possede la meıjlleure attestation dans
le colophon du «Kaycakanc Girq», tradut du latın Pa Soxn frere Fr 'Lhomas

La bulle papale du 21 Janvıer 1356 est adressee fıls bien-aimes, le
SOUVEINCU des Freres de la Grande Armenie quı s’appellent Uniteurs,

4auX dıts freres». Elle contient plusieurs rense1ignements SUTr l’organisa-
tiıon P’activite de la congregation pendant les premieres annees de SOM

ex1istence. Les origines de la congregation SONT datees du de Jean
XXIL, C’est ire de la visıte de ohan Qrnecı1 vignon, qul, COMIMNMNIE

OUS l’avons VUÜ, dA aVOLr heu TOUL CO  ment de 1331 Les membres
de la congregation, dıt la bulle, vivent SOUS la regle de Augustin En plus,
ıls observent QUSS1 les constitutions des Freres Precheurs AaVECC des CD-
t10NSs SUT euX pomts: ils SONT PaSs l’abstinence perpetuelle ONT

le droit de posseder des biens Lout COM chez les Domuin1-
Ca1ns, ils celebrent chaque annee chapıtre general de la Pente-
cote. (Yest chapıtre general qu1 faıt le cho1x de CX quı auUront S’occuper
du minıstere de la predicatiıon parmı les NOn unılates. Le «veraxnamo{1» est
elu Dar les prieurs conventuels. DPar le faıt meme de SOM election 1l
possess1on de charge, SsSans besomin de confirmatıiıon une autorite quel-
CONQUC., Les prleurs conventuels leur TOUTFr SONT elus Par les membres de
leurs communautes, leur election est SOoUumıIse confirmation du eraX-

namo 1 de SOM conseıl. Les Ont COMLDOSC la congregatıion,
SONLT, partıe des fondatıons nouvelles, partie des de) ex1istants
auparavant, ont les membres SONT affılıes la congregation des Freres



126 den Oudenrın

NIteuUrs Le PapDC prend la Congregation SOUS pProtecLi1oN specılale. la
SU1lTte d’une demande formulee Par les Nıteurs '9 le maıtfre general
des Precheurs CeIMDOrC» est designe COININEC de la CONSregaAaATLLION ;

pPeut BXGIGCET SCS droits TSO  5 1en faıre representer par
delegue.

Avant de quitter Avıgnon Fr 'IThomas de Jahouk fut OINNIEC EVCQUC de
Naxıvan, le avrıl 1365 Maıs 1l pPas effectiıvement CX GTES SOM SOU-

ePISCOP Car pendant le VOyasc de TretOuUr AaVOCC SoN

irere, le NOUVCAU veraxnamol} des Uniteurs, dans naufrage, le ler avrıl
1358 Nous aPPTICHNONS faıt d’un colophon du Kaycakanc Girqg?®
ont la traduction TNEDNNECNNEC aVaQaIt ete un OCUVIC de JEUNCSSC de l’eveque
Fr Thomas. Voicı qUu«C dıt colophon dans le dr  = 2037 d’Erivan4°
ecrit 14721 de la d’un Fr Y ovasap d’Aparan

«(Souvenez-vous) de Fr OuUImMaYy Jahkecı de la CO:  t10N des Unıiteurs,
pendant qu'’ıl etTaıt EINCOTE florissant ans CUNCSSC, plein de STACC de
ZCSSC, traduıt lıvre du latın ans Ofire langue arn  Cy ans la ville de affa
Ensuite, lu1 SO  - frere A11! Awagter, porterent, pleins de zele DOUT le
bıen, la CO chez le OUVCTAailll pontife, pPasteur de l’unıvers, le DaDC Inno-
Cent YY DOUTI obtenır la confirmatıon de la saıntfe onNgregatiıon des Uniteurs Le
Saınt pontife Ssusmentionne rendit COMPTEe de leur Ze.  Je, DrI1L MNNaıssanm: de
qu'’ıls demandaıjent ans “interet des AaInlCcS, et decıda d’acceder leurs demandes;
CH faveur de la dıte ngregation accorda privilege (par lequel l’autorisa)
A selon la regle du bienheureux Augustin d’apres les ONn  NS de l’ordre
des Freres Precheurs En OUTLre ıl etablıt le dıt Hr Awagter OUVEINCUFTT,

est dıre veraxnamo } de la dıte congregatiıon et SO  - rere, le dıt
OMaS, eve&que de Naxıvan HEt ils allerent, partırent TOUTL droit PDPar la Grande

Mer41 et arrıyerent Constantinople. Ils avalent hintention de rendre de la
LLIICT Kaffa, INals iıls perirent dans naufrage VEC beaucoup d’autres TSONNCS,
le PTCMILCT avrıl de l’annee du Seigneur 1358 »

Dans les documents de la chancellerie pontificale, la bulle du 21 Jan v1ICI
1356 Oont le latın etfe dans le Bullarıum Ordınıs Praedıca-
torum 42 est1 consıderee appelleraıt aujourd’hu1 «l’approba-
t10N papale» d’une SOCIEeTE relıgieuse 1le sembIle eTfe promulguee LON

PreCISEMENT SUTr la demande des 4ADNC1IENS Nnıteurs de Qrhna, 11191S plutöt SUT

Le «Kaycakanc Girg» ıvre des arDons ardents), plutöt aArIc dans 1105

bıbliotheques, est recueıl de sentenCces 78 chapıtres DOUTF la predication et
l’enseignement theologique L/’original latın est attrıbue er «Bet a ede
le Venerable Les sentenCces SONLT I1S5CS dans la Saıinte Keriture et dans les
des Peres, UrTOUL Augustin, Jeröme, Gregoire le Tan!ı sıdore de
EWV) On TIrOUVEe des C1Ttati10nNs de Cyprien, Basıle, Cesaire, Am-
bro1se, ÖOrigene, Hılaire, des Vıes des Peres, eiCc L’ordre des est
arbitraire le PITeMICT chapıtre est SUTr l’amour, le second SUT la patıence, le Lro1s1ieme
SUT L’amour de Dieu et du prochain, le quatrıeme SUT ”’humilıte et alınsı de SUTtEe

Autrefo1i1s MAanusCrIt faisaıt de la bıbliıotheque dchmiadzine ;
il est mentLuO0oNNe SOUS le NumMero 1703 dans ’ancıen catalogue de Kar:  eneantz Le
TexTte du colophon eTEe iransmıs ”’Edchmiadzine Dar Vl’archev&que Mesrop
'Ler-Movsesean 1937

41 La Mediterranee
11 246
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celle des freres de la Crimee, quı venalent alors de S’associer la congrega-
tıon primitıve alla1ent prendre la direction POUTFC 193815 periode de plus
d’un s1ecle. On parfo1s interprete document, COM S1 les Miabanolq
avalent deja perdu leur autonomıie primitive 1356 En realite ils la perdirent
PCU DCU d’une lente evolution qu1 ure plus de deux s1ecles.
On pPCuL Ssulvre les etapes avers les documents CONsServes dans le
Bullaire Domuinicaın les regestes des Maitres eneraux de Vl’ordre des
Freres Precheurs. partır de 1356, le chef de Cet ordre eMPDOTIC»
qavalt obtenu le droit de visıte, de correction de reforme SUT la congregatiıon
des Miıabanolq Deya ans les lettres pontificales des 14e 15e siecles,
designe parfo1s CCS derniers COIMNMNIE «freres de V’ordre des Precheurs;
dits Uniteurs». Cependant, Jusqu’a l’an 1583, les nıteurs continuent
d’etre congregation Dart. plusieurs reprises mentionne des
Freres nıteurs quı quıttent leur congregation POUTF dans Vordre
dominicaımm. Ce pPaSSasc est defendu pPar le PapcC Gregoire XI le INl 137/4;

est autorise de NOUVCAaUu Par Urbain VI le avrıl 1381 OUr CCOUX quı1
usalent de l’autorisation papale, nouvelle profession etaıt requlse,
exactement COMMNNC le droit Canlon de l’eglise catholıque le prescrit CNHNCOIC

aujourd’hu1 quand religieux SOTIT dA’une societe relıgieuse DOUTI &affılier
autre. Dans SOXN decret du avrıl 1381 le Papc Urbain VI

Velection du veraxnamol des Nnıteurs une confirmatıon de la Dart du
maitre general des Domuinicamıns de SO  D delegue. d  etaıt pas CIS

l’incorporation de leur instıitut ans Ll’ordre des Precheurs. Maıs les Nıteurs
continuent la lutte POUI leur independance. Parfois ils plaignent Jusqu’a
la COUT de Rome de la condute des OM1nN1CaIns leur egard. Vers la
du 14e siecle il eut des tıges de Crimee, Ou les nNıteurs
avalent transfere leur ma1i1son dV’etudes le administratıf de leur
congregation. Le avrıl 1399 le papc Boniface reconnait le bien-fonde
des plaiıntes formulees Dar les 1abanoliq prend plusieurs decisions
leur faveur. Maıs semble 1en quc cela alt DaS faıt CESSCI les isputes.
Le maitre general des Dominı1icains Hit confirmer SCS droits V1S-a-VIS des
Unıiteurs, le D} avrıl 1402 pPar Boniface CL, de NOUVCAU, le Qa0OuUtT 1409
par exandre De leur cote les nıteurs SOUS le PapcC Martın font
confirmer euX fO1s (26 OCL 1419 dec les decisions de Boniface
Encore le 11 INars 1431 le PaDC Eugene ordonne l’eveque de Kaffa

gardıen des Francıscains de Cette ville de confirmer SOM NO les
privileges pontificaux des nıteurs.

D’ordinaire devaıt etre le vicaire general de la congregation dom1-
nıcaıne ite des «Freres Peregrinants DOUTC le Christ», quı exercalt DaI
delegatıon les droits aCQqu1s depuls 1356 general des Freres Precheurs4%3.

Le 28 Mars 1389 le maitre general Raymond de apoue armenı1en
(et probablement Uniteur), certaın Fr Jean, eveque de Varhnart 62 S1C)

SO  = vicaire SUT les Unıiteurs, «dummodo ViCarıus societatlis Peregrinantium
duxeriıit acceptandum ». Kaeppeli, Regıstrum htterarum Fr aymundı de Vıne1s
Capuanı Mon. Ord Trae Historica, ome



128 VvVan den Oudenr1yn

En 1456 le chapıtre general de Montpeller suppriıma la congregatiıon des
Peregrinants, COMME elle avaıt deja ete supprimee uUunllc premiere fo1s
1363 Pour le moment, suppression devaıt donner PCU de repit
Nıteurs. Maıs les Peregrinants tarderent pPas reparaltre SUT la scene

1464 KEt Cette OCCas1on les nıteurs furent directement SOUMIS
vicaire general des Peregrinants «Cl chose, de sorte qu'’ıl puisse dıis-

V’eux COMMME des freres de SON PIODIC ordre». Les Uniteurs semblent
aVOILFr reclame, Car la decision papale de 1464 dut etre confirmee Dar 1Xte

1473 En 1474 Fr Matathıas, veraxnamo1 des Unıiteurs, rendit Rome
POUTI revendiquer les droits de SOMn COuvent de Nıcolas de afla Dans une

espece de5 qu'’ıl s’etalt  > faıt OCLrOVCT le juillet 1474 pPar les
autorites ZCENOISES de Kaffa, il avalt faıt mettre evidence qualite de
«general». Maıs Europe, Notamment Rome, fut traite simple
«provinclal» dans lettre de Sixte du fevrier 147544, dans les actes
de Leonard de Mansuetis, maitre general des Freres Precheurs dans
vVre du dominicain HBr Annıus de Viterbe4i5.

Des aVant la de l’annee 1475, les GenoI1s perdirent leur colonıe de
Kaffa, quı entraina POUI les NIteUrSs la de leur orand COUVeENT de

Nıcolas quı QaValt succede la maison-mere de Qrhna COM Centre
d’etudes d’administration. Leurs MAa1sONSs de Crimee furent egale-
ment perdues, quo1i1qgu'’ 1l semble qu'’ıl alt des freres disperses Crimee

meme dans la viılle de Kaffa Jusque dans le siecle Ssulvant468. La congrega-
tıon des Uniteurs replıa alors SUT les reg10ns de SCS or1gines. Elle avalt
conserve SCS SCS residences ans les provinces armen1ennes
d’Ernjak, Jahouk Golt‘'n Depuis C’est le COUVENT enayn
r  OC d’Aparaner qu1 prend la place de Nıcolas de Kaffa COIMMEC
administratıf de la congregation.

Les OMSs des veraxnamoIq quı ONLT succede general atathıas
OUuS SONLT pas Les mailitres generauxX de l’ordre dominicaıin semblent
aVOLF perdu DOUT certain TOULT CONTaAaCT direct AaVOCC les niteurs
d’Armenie Cependant CeUX-CI1 continualent admiıinıster l’eväche armenilen
catholıque de Naxıvan. Les SUCCESSIIS de diocese avalent 1’habı-
tude de rendre Rome apres leur election, afın d’y FreCcevolmr investiture.
En 1479 Fr Benoit, recemment CTee eveque (de Naxıvan) est recommande
par le maitre general Leonard de ansuetIis. D’apres Ambroise Taegıus,
quı L’avaıt rencontre Venise 1480, CF eveque Benoit aVvalt ete sacre

Bullarıum Ord Tae 14 521
Handes sorya 52 (1938) 77/8
En 1567 ENCOTC certaiın Vrt an&s fut temoın, dans la vılle de Kaffa, du 1L1Lar-

Lyre d’un jeune chretien du 1106 de Paronloys, ”honneur duquel 1l COINDOSA
poeme conserve dans plusieurs manuscrIits armenı1lens. Ce Vrt anegs  43  A quı1 etaıt

oOrilginaire de la reg1o0n d’Ayrarat Armenie Orientale, dit «le dernier des Pre-
cheurs>». Le Pere ‚QouSnerean ans SO:  e Patmout iwn galt'akanout ean ILrimou
Hayoc (Venise 142, le SUDDOSC membre de la congregation des Uniteurs,
mals pourrait s’agır auss1 d’un armeniıjen quı1 avalt ete FECU dans Ll’ordre dominicaıin.
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pPar le PaPDC personne*”, En 1510 le maitre general Thomas de \VATS
(Cajetanus) onne recommandatıon 4UX superleurs des MAa1sONS DOUT
deux freres armeniens, Gregoire*8 sSomn C  S1101 Dominique. Dans les
regestes du general 'Thomas de Vı0 le veraxnamo{1 des nıteurs KHGDIE

sub1 derniere degradation: le maitre general des Dominıicains parle
COMIMMNME d’un «VICalre» qu«cC les nıteurs avalent L’habitude dV’elire Et il
confere le droit de confirmer election priıeur conventuel des nıteurs
de «Barenyr» (C’est 1ıre du COUVENT princıipal d’Aparaner). Finalement,

1583, le chapıtre general de Rome formule decret de euxX lıgnes
peine PDOUI transformer TOUL sımplement les restes deja 1en reduilts des
aNCIENS Freres Nıteurs province dominıicaıine.

Nous n’avons quc des donnees eparses SUT la diffusion
de la congregation l’histoire des nıteurs de 1331 15823 Dans le

du 14e siecle le nombre des relıgieux semble aVOILFr ete sujet beaucoup
de fAuctuations parfoi1s des changements brusques. AÄAux premiers

des communautes entieres de MoOoINeES indıgenes rallıerent bloc
T’unıi:on furent acceptees Sa|lls trop de formalıtes, qu’ıl parait,

COHMLC membres de la congregatıion. D’un autre cöte, des communautes
entieres quittalent parfo1s la congregation POUT faıre Pegliıse nat1ıo0-
nale, S1 vardapet adversaıre des doctrines catholiques avaıt OuVver
aCCEsS149, D’apres le recıit de T’unıteur Fr Mxit‘aric, SOM anclıen maiıtre
Malagıa Lrimecı1, adversaıire declare de l’eglıse romaıne, auraıt reussı
enlever beaucoup de monasteres la congregation entfre 1370 1388
Jean d’Orotn aussl, ans le colophon du Parapmanc Girqg (1379) faıt
glo1ire d’avoir detache plusieurs de l’union.

11 certaines difficultes de terminologıe armenı1enne quı OUuS empce£chent
de SUu1lVvre le developpement de la congregation avers des tTextes Le
«Miıabano Iq» est employe exclusıvement DOUI les membres de la congregation.
Maıs aVSEC des termes COMME «miaban» «kat‘olik» 11 faut deja etre plus
CIrconspect. Parfois ıls denotent l’appartenance la congregation du Qrnecı,
parfo1s ıls signifent seulement qucC les D les instituts a1Nsı
qualifies SONT partesans de L’union AVEC l’eglise de Rome. Vers la du
14e CO  mnment du 15e siecle chez les NON unlates le

«axt armay» «alt armay», mMals MOT HON plus na pas toujJours
le meme SCHS. Souvent est employe COHMMNNEC de meprI1s DOUT designer

ä chıiıyvum Trae'l (1940) 278/81
48 s’agıt de Grigor Astouacatourean («GregorI1us, filıus Adeodati»), nomme

eveque de Naxıivan le 10 fevr. 1511 visıta Rome vint Bologne 1511
En 1349 la congregation comptait 15 ma1lsons monasteres (voir Loenertz,

Pereggrinants 1, 194, otfe 82) En 1356, le rallıement des communautes de
la Crimee, iıls auralent 500 MAa1sonNs ‚VE 700 relıg1eux (Eusebio Franzosin1,;
otızıc spettantı la DrovincCLa domenıcana dı Naxıvan, 1751, ans les Archıves du
COUVeENLT de Pıerre de Galata, Reg 36, Busta 11. ED3 1374 iıls etajent MmMO1NSs
de Cent relıg)eux (Gregoire 1 MMars 1374,;, Bullar. Ord Tae| 1L, 279); 1381
leur nombre avaıt ENCOTE diminue des 1iNVasıons atares (Urbain VI

avrıl 1381;, Bull Ord rae 11, 300)
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les ÄArmeniens quı SONT rallıes c l’eglıse l’emploie AaVO6C
Certfaine preference DOUT les membres de la CONgregation des nıteurs

D’autres fOo1s cependant, le MOT denote simplement le de
econna1ssal COININE orthodoxe alors 1l Sert denommer 1mporte quelle
ESPECCC d’heretiques d’apostats En parlant de la COoONgregation des Unıiteurs,
de SCS menbres de doctrine, l’on faıt ENCOTEC du «erkabnak»,
terme SOl1, signiıfie quC «appartenant (la doctrine des) deux
Natures (dans le Christ)» Cette terminologıe flottante faıt qu'’ıl est pPaS

possible d’interpreter la portee des LTeXTtTES AaVEC la certitude
voulue En parlant des PITCHMCIS la conference des
vardapets Qrhna, Hr ATIC faıt mention 2  une «Cermertand mı1aba-
OUT dans les rCcg101S de l’Ernjak de o1t N, de Naxıjewan, ans
plusieurs illes de la Perse, la Georgie de «“«TOuTfe la Cilicie» ela implique
nullement quc dans TOUS CCS endroits il QiTr des MMUNaAaUT des
groupements aflıhıes la Congregation fondee pPar ohan Qrnecı, 111915 cela
eui dire qu«C Darınm les Armenıiens de CCcs CONTTEES 11
MOUVemMENT CIS L’unıJ:on Dans le TrOyaumıc armeNlileN de CIEe Cetffe 19308(0)01

eXISTaIt dejäa 1en avant 1330 Maıs OUS PICUVC
ılıcıe l des MoOoNnaAasteres aflılıes la Congregation des Nıteurs

Quand Fr AIlCcC OUuS parle de plus de 500 «kargaworqg» (religieux
an ans les ordres) aurajent 16 Q l’unıi0n, il est claır qu'’ıl

PITCHMUICI leu la allee de l’Ernjak rCS10NS VO1S1116S8. Parmı
les PTCHNCIS de la congregation faut COMPTET probablement CEUX

d’Aprakounig, de Jahouk de Salt‘al Un Gregoire d’Aprakouniqg hıgure
dans la ste des vardapets de la conference de 1330 Nerses Taronacı
rejoındre le vardapet Margare Jahouk Un Doömuinikos (Terouni) de
Salt‘al est OINMMMEC plusieurs O1S COMMNIEC COPISTE de lıvyres traduts compiles

Qrhna OUr le 14e siecle, OUS des NOTICES SUT L’existence d’une
CoOomMm  ute de Freres Uniıteurs dans la bourgade ”’Aparaner, 'Labriz

Makou (COorcor) Probablement il dut de ONNe heure
dans la Georgle NOotTamment Tilßıs, vıille episcopale de Jean de Florence.
Depuis le mıilieu du 14e siecle la congregation prend LACIUC Crimee
bientöt est la ville Kaffa, devient le de la congregation Jusqu’ d

la perte des colonıes 1475 Maıs, abstraction faıte de cetfte periode,
est 1en la vallee de l’Ernjak AÄArmentie Orıientale CONSTITUE

le de la CONgregakl0ON, COIMNIMNC elle CONSTLITLUeEra 15823 le de la
PTOVHICC dominicaıine dıte « Provıncıa NaxıvanensIı1is Armeni1a Maıjor1» (Yest
dans Cette CONTIrTEE de l’Ernjak quc la CONgregatloN aVAaIlt etfe fondee (Yest
la quc trouvaıljent CIICOTC debut du 188e siecle les dominicains
indıgenes d’Aparaner, de Salt‘al, d’Aprakounig, de Qrhna de OS  ka  sen.  XR

Quand Fr Mrxıt‘AdI1C parle de 500 adherents clercs, cela O1t ’entendre
PICHLCI lıeu de clercs Qqu1 V1ivalent IMmMUNAaUTE Dans 0_

ogıe CUTODCCNHNLLC OUS parlons SOUVENT de INO1NES) L’on est SOUVENT
INASINC UJUC Ces INONMN1LCS, PTIINCIDC, professalent la regle de as En
realıte l’eglıse armeN1eEeNNe PaSs de de relıg1euxX dans le
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SCIHS qu’on attache CCc$S termes occident. hez NOUS, chaque relıgieux est lie
formellement Da les tro1s d’obeissance, de chastete de pauvrete.
Ce trıple OCUu constitue L’essence meme de la VIeE relıgieuse. OUr etre mo1ne,

faut qu’on sSo1t lıe DOUTC la vIie Dar unNe profession publique
solennelle de CCS conseıls evangeliques. Or la seule oblıgation formelle
laquelle s’engagent les mo1nes: d’Armenie est ceile du celibat Les COM-

munautes, dans Jesquelles GeSs MmMolINeEes cohabiıtent, SONT plutöt
aAaVOC celles, dont parle le code de l’Eglıse Romaine duX CanNnonNs

Au 14e s1iecle les cCOomMmMUNaAUTtES de etalent nombreuses dans
Ll’Armeniıe semble tres probable qUC plusieurs de l’Ernjak,

de Golt’n de Jahouk alent donne leur adhesion quss1tOöt QqucC Jean de Qrhna
eut manıfeste sSsonN dessin de fonder unec congregation armen1enNNe d’apres
la conception latıne plus speclalement d’apres le modele de Vordre
dominıcaımn. Du vıvant meme de Yohan, 1l semble QqUuUC certaines communautes
armen1lenNnes de la Georgie de l’Adhärbaidjan auss]l, solent affıliees
la nouvelle congregation. Vers 1350 communaute d’armeniens catholı-
qucS quı existaıit dans le COUVENT de Nıcolas Kafla Crimee dA
rallıer elle QUSS1 la congregation.

Les origines de Cette communaute de Nıcolas de afta SONT pas
ENCOIC TOUL faıt eclaıircies. Nes semblent rattacher P’activite de
l’eveque dominıcaın Thaddee, ETSONNASC CONLNU Par SCS traductions du
latın La plus anclenne parmı CCes traductions est celle de l’opuscule de

Thomas quın De artıculıs fider et ecclesıae sacrament1s, faıte PCU apres
la cCanonisatıon du Ssalnt docteur®®. Thaddee etaıt orıginaıre de L’Armenıe
Cilicıenne. Avant Ventrer ans L’ordre il avalt ete eveque de Courg (Kory-
kos) dans patrıe. 11 parait COM tel CICOTC 1332, quand habıtaıit
la capıtale de S1s, OUu 11 exercalt la fonction d’interprete de secretaire du
ro1 Leon fıls V’AÄAw:  SIn S1 I1 fit plusıeurs VOYyaSCS Crimee, Ou 1il semble
s’etre  > OCcCupe des Armeniens emigres. plusieurs reprises le
auUss1 Italıe la COUT papale ”’Avıgnon. Le 14 I1ars 1334 P’eveque
'Thaddee fut formellement transfere diocese de Kaffa, qu’ıl
Jusqu MOTT, le a0OUt 1357 Dans le colophon de SOM Diurnal,
dont la traduction armenilenne fut termıinee le decembre 1343, NOUS
VOYyONS quc l’eveque S’interessalt communaute de religieux armen1ens
unlates, etablıs ans COUVENT de la ille de Kafla, dans lequel Nıcolas
etaıt partiıculierement venere®2, 1out croılıre qu'’ıl s’agıt du COUVENLT
de NOM, qu1 allaıt devenir bientöt la ma1lison principale des Unıiteurs;
cependant 1343, quand P’eveque 'IThaddee introdulsıt Vl’ofüice dominicaın,
cette malson n’appartenait DaS ENCOTE la congregation.

50 Dans > Archiv. rae 25 (1955) OUS VO edite la dedicace de
la traduction d’apres le aArin 265 du COUVENLT de Jacques de Jerusalem.

51 Alıshan, SISSOUCN PArmeno-Cihlıcıe (Venise 4383a; acler,
otıces de manuscrıts aArmeEn1eENsS . 0“US ans quelques bıblıotheques de Ia Peninsule
Iberique (Parıs 67

52 Voir edition de l’office armenı1en de Dominique, 1883, OTfe
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Dans le COUVENT de Nıcolas de Kaffa, quı semble aVOIFr ete la Ma1soN-
mere d’autres fondations Crimee, 11 avaıt QaUSss] des freres originalıres
de L’Armenie Orientale, Fr Awagter Fr Thomas, quı etalent
de Jahouk Or precisement Jahouk, 1l exIistalt es les debuts COUVENLTL

important®3 de Freres nıteurs. Quoi1 de plus naturel quc la supposition
selon laquelle C6S relig1eux de L’Armenie Orijentale alent ServIr de
traıt Uun10n entre les fils ohan Qrnecı les relıgieux unlates de la Crimee ?
Quoi qu’1 so1t, OUuS CONSTatfoOonNs qu en 1350 le COUVENLT de Nıcolas de
Kaffa faıt partıe de la congregation des Uniteurs. Cette annee-la frere
Uniteur du 1O de Yakobos copla le 2023 des Mekhitharıistes de Vıenne.
Ce meme Fr Yakobos OUS laisse ans le meme manuscrIıt quelques

SOIl act1ıvıte architecturale ans le COUVENT de Nıcolas En 1360 il
termına la construction de P’eglise, 1377 celle du refectoire du dortoir.
Sans doute les ocalıtes avajent ete aggrandies DOUI reCeVOlr les freres qul,

dıre de Mrxit‘aric Aparancı, avajent quitte les reg10ns de l’Ernjak
de la persecution suscıtee pPar Malhlagıa Lrimec1. Ces CIrconstances,

COMMUNEC probablement auUss1ı la nomiıinatıiıon de Fr Awagter la charge de
veraxnamo1 de la congregatıion celle de SOM frere Fr Thomas Peveche
de Naxıvan 1356, durent AaSSUTETI COUVeENT nouvellement agrege de

Nıcolas de Kafta place preponderante dans la congregation. 1l la
jusqu’a la perte des colonıes genOoIlses 1475

pres Cetrte annee le administratif de la congregatiıon deplace
de NOUVEAU Armenie Orientale, CcCetrte fo1s COUVENT de 'Lous les
alnts (Amenayn Srboc) d’Aparaner. Dans la province de Golt'n, l’est
de l’Ern)jak, ex1istalt ENCOTITC 1/e siecle quelques MAa1sSONS dominıcaıines,
la principale etant celle de anjak Dans la provınce de Jahouk, nord-

de l’Ern)jak, deux anclens '9 celu1 du chef-lieu Jahouk celu1
de Sahap‘öns (Sahp‘öns, Sghpguniq Sahapouniq) ONT continue Vexister
COMME domiıinıcaıns Jusque ans le du 18e siecle. Dans le
Vaspourakan, l’ouest du grand feuve Aras, les Nıteurs du 14e s1iecle
avajent trouve considerable d’Armeniens unlates, gräce travaıl
des missionnalires francıscaıns zele infatıgable de Zagarıa Corcorec1.
Deyja aVant P’arrivee des dominicains Qrhna, quelques franciscaıns qavalent
commence college DOUT la formatıon du clerge de pPayS Ils S’etalent
etablıs dans le COUVeENnNT de Thaddee pres de Makou, ans lequel l’arche-
veque Zagarıa avalt residence habituelle La iıls donnaıjent des de
theologıe <’etalent M1S traduire des du latın armenılen.
OUS l’encouragement fficace de KEXAIQUC” Zagarıa, quı appreclalt haute-
ment le travaıl des franciscams, le COUVENT de 'Thaddee semblaıt destine

devenir PDOUT le Vaspourakan qUuC le monastere de Qrhna allaıt deveniır
DOUI la vallee de l’Ern)jak. uelques traductions de VP’ecole de Thaddee
SONT ParvVeNUCS jusqu’a NOUS, entre la vIie de Francoi1s par Bona-

53 D’apres le 110 de lıeu, les nıteurs SONT parfoi1s designes SOUS le 1OIN de
Jahkecıiq o
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ventiure cCommentailre SUT l’evangıle de Jean de la Maın de Fr Pontius
OF  < De Cet autfeur OUS QUSsS1 unc traduction armen1enne du missel
romaın, CONservee dans plusieurs manuscrıts54. Comme OUS L’avons deja
dit, le 248 de la Bibliotheque des Mekhitharistes de Lazare
contient recueıl de d’extraits Par discıple armenı1en de Ceiftfe
ecole franciscaine, le vardapet Israyel, qu1 prıit part la conference de
Qrhna 1330 AVOC SOn ZNON, le vardapet Arageal

armı les francıscaıns de Thaddee trouvalent deux ıtalıens, Fr Lau-
TeNT de Bobbio Fr Guillaume Sauratl ; dernier 1333 expliquaıit
classe l’evangile de Matthieu devant audıtoire nombreux. S1 le travaıl
des franciscaıns n‘a pPas prodult le resultat qu’on pouvaılt esperer, C’est qu«c
quelques professeurs de ecole prirent partı POUTF le mMOuUuvemen: des
«Spirituels». Cette attıtude des conflits les representants de
l’ecole de Thaddee celle de Qrhna Finalement il euUt proces
canon1que CONIre les francıscaıns de 'Tabriz quelques lecteurs francıscaıns
de 'Thaddee devant le trıbunal de Fr ulllaume de C1g11s OP, eveque
latın de Tabriz, plusieurs m1ssiOoNNaAITES francıscaıns furent expulses du
Vaspourakan®5, HFr Pontius, nommMe archev&que de Seleucıe le a0UtTt
1345, fut SUIl LTOUrFr aCCUSE d’avoir repandu des propositions «spirıtualıstes»
ans SOM cCommentaire armenıen SUT l’evangile de Jean. On 1gnore quel

ete le resultat des demarches quc V’archev&que dominıcaıin Guillaume de
Sult’aniya fut charge d’entreprendre CoOnfire Ju1, le 21 juillet 1346 L’archeve-
qu«c Zagarıa Corcorecl, protecteur des francıiscaıns, devaıt etre MOTrT SUT CCcs

entrefailtes ; il est mentionne POUTF la derniere fo1s dans colophon de
l’an 133656

Apres la malencontreuse de V’ecole franciscaine de Thaddee,
f{urent les Freres Uniteurs quı recueıillirent leur heritage. Au ommenNCeEeMeENT
du 155e siecle iıls possedaient 19381> eglise COUVeEnNT ou Le
munichois Hans Schiltberger OUS dıt qu'en les habitants de oOu
faisaıent profession de la fo1 catholique qu’'1. aVvalt trouve ans
ville des dominıicaıns quı celebraient les offices angue armenı1enne.
Fr Mxit’aric d’Aparaner, qu1 aVvaılt sejourne ans la communaute des nNıteurs
de akou, qu  elle disposalt une belle bibliotheque. La congrega-
tıon semble aVOLFr perdu COUVENT dans le du 155e s1ecle. Au 177e
sıecle, alors quc le grand COUVENT de Thaddee etaıt rentre depuis long-

ans les maıns des 8(0)81 unlates, les domiıinıcains d’Armenie possedaient
CENCOTE ans le volsinage la residence la petite paroisse catholique de
Kecouk Corcor. € SULVIE

Bıbl. Laurentienne de Florence, «Plut 13»; Bıbl. Ambrosienne, «L 58
Sup.>»; Bıbl Gambalunghiana de Rımin1, «D 207» et 111S Ad11I1l. 107 de la Bıbl
ationale de arlıs Nous edite quelques extralits de missel : Handes Am-

53 (1939) 201/19 et 54 (1940)
5 5 Les du proces ONT ete publıes Dar Girolamo olubovıch ans le

troisieme volume de Bıblıoteca bzo-bıbliografica Terra Santa dell’ Orzente
francescano. 407/52

56 Yovsep‘eanc, atbakeang rusalem 255 note.



Besprechungen
Ernst Dre kontısche Gregorvosananphora. Syrısche und

gruechısche Eirinflüsse auf eIne äqgyntısche Laturgre Berliner Byzantinistische
beıten (Deutsche ademıe der Wiıssenschaften Berlın. Institut
für griechisch-römiısche Altertumskunde). Akademıie- Verlag, Berlın 1957,
193 Tafeln, 39,—

Wohl och nNıe hat der Rezensent In a‚ 11 den Jahrzehnten seiner wissenschaftlichen
Tätigkeit Gelegenheit gehabt, e1ın uch besprechen, das stark ın die Mitte Se1INES
eıgenen Arbeitsgebietes hineingreit, WwW1e das vorliegende tut. Wenn daher die Be-
sprechung ausführlicher als sOnst ausfällt, ıst das NUur e1n Zeugn1s für die Spannung, mıiıt
welcher ich jedem Gedanken gefolgt bın, eın Zeugn1s für die innere Verwandtschaft
Forschen und 1n der Wahl der Forschungsgebiete, die ich überall entdecken durfte Daher
wIird auch cdie Besprechung Yanz VO  w selbst mehr eine posıtıve Weiterführung des Begon-
101201 als 1Nne bloße Krıitik des Vorliegenden Se1N.

Zur Gestaltung des Textes
Während WIT für den Bereich der äthiopischen Liturgie SOZUSAaSCNHN für alle Anaphoren

Ausgaben besitzen, welche selbst den höchsten wissenschaftlichen Ansprüchen genügen,
während WIT für den Bereich der westsyrischen J ıturgıen sselbe wenıgstens für eiıne
geWw1sSse Anzahl VON Anaphoren agen können, während WITr für den Bereich der aArn e-

nıschen Liturgien dıe anıt hsl. Studien beruhende Sammelausgabe VO  } Caterglan-Dashıan
haben, während selbst Aus dem Bereich der koptischen Liturgie In sa‘idischer Mundart
nıcht wenıge Bruchstücke 1ın mustergültiger Veröffentlichung un vorliegen, besaßen WIT
bıs Stunde VO  - den koptischen Liturgjen ıIn bohairischer Mundart keine einNz1ge,

für die Wissenschaft geschaffene Ausgabe.
Somıit bedeutet das eTrste 1e] uUunNnsSeTeS Buches cdıe wissenschaftliche Ausgabe des

'Textes der Greg koptisch-bohairıscher Sprache eine wahre Freude tür jeden Forscher.
Diese wıird noch erhöht durch die brauchbare Aufteilung des Textes in kleinste Sınn-
abschnitte, deren fortlaufende Numerierung eiINe bequeme und schnelle Zitierung erlaubt.
Als Grundlage wählt der ViI dıe Ausgabe der »(G(Gesellschaft der Söhne der koptischen
orthodoxen Kirche « (Kairo Daneben zieht die vler Oxforder Hss Hunt. 360
13 Jh.); Hunt. 403; Marsh. un! Marsh heran. Die den Anmerkungen verzeich-
neten sarten beweisen der Jat, daß die vorhandenen Lesarten NUur SanNz selten VO:  >

ein1ger Bedeutung Sind. Dahın rechne ich
eiıIne yEeWISSE Unterschiedlichkeit 1n den nebenanaphorischen Gebeten. So erscheint

Hunt. 360 eiINe oratıo veli, den Sohn gerichtet, welche weıt dıie Angaben des
V{ ınen Schluß zulassen noch nirgends veröffentlicht ist. So erscheıint Marsh.
ıund Marsh. eiıne oratıo der Danksagung, den Vater gerichtet, welche auch nıcht
überall anzutreifen ist; ihr Wortlaut scheıint mıiıt dem entsprechenden (Aebet be1 Ren 1,38
iıdentisch Se1IN. Marsh. bietet keine oratıo inclinatıionıs Schluß; Marsh.
dieselbe Anhang. Hunt. 360
Severus z ! |hreibt die beiden (Aebete ZU. Friedenskuß

die auftf kopt.-boh. Boden TST sekundär erfolgte Änderung des diakonalen Rufes
MKAÄLVOTE 0G LETO OU » Betet das Lamm des Wortes Gottes AIı « (Nr 188)

ebenso die Anderung VoNn TAVTOG TOU STPAXTOTEÖOU. (Nr 243) ın IO VTCOV TOV OTPATOTEÖOV
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Nr. 348 hıs 350) (S 68) werden qdıe dreı (+ebete miıt den Anfangsworten zıtiert,
obschon sich be1 den beiden ersten Texten Kıgengut der Gregori0sanaphora handelt.

IL Zur Übersetzung
Die Übersetzung ist überall muiıt großer Sorgfalt angefertigt. Aufgefallen ist MIr
In Nr. wıird mıiıt »Nichtgewordener « wiedergegeben. Zugrunde liegt aber

nıicht UWjWNLE, sondern UL empfangen, aufnehmen; vgl Nr. UU für ATOAXBELV.
Daher dürfte der koptische Ausdruck nNnau das griechische Y OPNTOC wiledergeben wollen.
So hat auch ä  .11 aufgefaßt.

In Nr. ist MNeCM Ka pHt ETECPAMNMA NTERKMET Da LR-O-OC e1n Ausdruck, der
parallel AZen OY U OAOTEAGC steht. Ks wäre ‚ISO übersetzen SCWESCH:; »und
verurteile nicht, WC. WIT nıcht vollkommen un! eın sınd, WI1e deiner üte

«gefallen würde, gen des Schmutzes (niıcht Schuld) der Sünde
In Nr. 07 dürfte das HE nıcht miıt Kyrie eleison, sondern 1Ur a ls »Kyrie« aufzulösen

Se1IN. Vgl 56, Nr 2895, Anm un! die vielen anderen Beispiele koptischen Hss.,
Anfang- und Endbuchstabe 1nes Wortes durch den Strich verbunden werden.

In Nr. 216 trifit das deutsche »Nachsicht, Krbarmen« den Sinn besser a,ls »Mitleid«.
In Nr. 280 g1b%t ET  Z PUWUI o C111 HL R-O‘-OMN Nau das griechische

TOLG YALBOLLEVOLG ETXOKNTOV gLCc AyYAOOV wieder. Demgegenüber empfinde ich »cClie Be-
drückten sättıge mıiıt (!) dem Guten« reichlich ungecNalu,

In Nr. I9 ist TEHKMECY XC PICIOC mıiıt »für deine Christenheı1lit« übersetzt.
X PICTOC aber hıer offenkundiıg gleich X PHCWOC uıund KMETVX PICTIOC wiıll das
griechische XONSTOTNG wiedergeben. Also ist gemeint: »durch deme Huld«. So hat
auch der arabische Übersetzer verstanden; auch Ren FT vgl Theodor Höpiner,
ber Korm uund (Zebrauch der griechischen Lehnwoörter un der kontisch-sa‘idischen Anoph-
theqgmenversıon Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaiften Wıen.
Phil.-hist Klasse 62,2 (Wıen echsel VOL Yı —B5 dazu unten.

Wessely, Ie griechtschen Lehnwörter un der sahıdischen uund bohairischen Psalmen-
NETrSION Denkschriften derselben Akademıie Wien

In Nr 313 trifit die Übersetzung den Sinn nıcht. Das a MNON ist nichts anderes als das
Hervorhebung absolut, a,ls AasSu: pendens, unverbunden vorangestellte Pronomen,

das nachher urch 11 aufgenommen un! den Zusammenhang einbezogen WwIrd. Kıs
wAäare ‚Iso einfach übersetzen SCEWESCH ; »dieser, miıt welchen du auch un a IS gütiger
und menschenliebender ott ÄVEC, ÖDEC SUYX®OONCOV HTÄL «

die Deutung un Krklärung dunkler Stellen ist ebenfalls größtes Gewicht gelegt
worden, daß hier kaum etwas Wesentliches bemerken ist, Nur che Umschreibung der
Stelle TOLG pA  ONLAOL GOQOU EMTLYOAODO T TOLYLATO mi1t »clıe Erfüllung deiner Verheißung muß
ich deinen Worten, cıe UU  - gleich sprechen sınd, überlassen « (S 103) habe ich MIr nıcht

eigen machen können. Ich fasse den Satız folgendermaßen aut der Vollzug (WMPAYLATA)
des Rıtus (des Abendmahles) geschieht aut des Herren ureigenste Weiısung ß  27}  AL GOU)
hın. Daher »ETLYPAOQO ich schreibe deinem Worte LUC,. Daher auch der sofort sich
anschließende Satz GU OL TAOEÖGOKAC TV LLUGTLXYV TAUTNV.

11L Zu den Untersuchungen
Allgememnes

e Diese Untersuchungen greiten weıt über den eigentlichen Bereich der koptischen
Greg, insofern 916e koptisches Sprachgewand trägt hinaus; und das nıcht TALLT

mıt vollstem Recht, sondern AaAus unabdingbarer Notwendigkeıit, Denn eine wissenschaft-
liıch haltbare und einwandtireıe Untersuchung dieses Textes kann DUr ınter Heranziehung
der griechischen Vorlage erfolgen ; ]J&, darüber hinaus mussen AaAus den übrıgen ostchrist-
Llichen Liturgj:en noch viele Parallelen herangezogen werden. So weıtet ıch das Arbeitsfeld
ganz VO:  — selbst 1ner Untersuchung der ägyptischen Gregoriusliturgıie ihren
beiden Überlieferungszweigen. Da Nun diese Untersuchungen das eigentliche Herzstück
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der Arbeıt darstellen, hätte nach Ansıcht der Titel lauten sollen »Die ägyptische
Gregoriusliturgle, m1% besonderer Berücksichtigung, Ausgabe und Übersetzung des
koptischen Textes <<

(Heich Begınn dieser Untersuchungen bekommt der Leser 1Nen Begriff VON der
Ausführlichkeit un!: Gründlichkeit m1t welcher den Stoff bearbeiten möchte ‚Jedes

ıch geschlossene (Gebet DbZw jeder (+ebetsteil wıird ıunter folgenden Gesichtspunkten
behandelt Name Inhalt — Aufbau; textliche Schwierigkeiten; Parallelen ;

Befund Unter diesem etzten Punkt sind meılstens die entscheidenden Fragen behandelt
Miıt wahrem Spüreifer und viel Glück wird Jagd aut Parallelen gemacht Diesem Bestreben
hält dıe ausglebige Verwertung einschlägıger W 16 angrenzender lLateratur die Wage Dabeı
sieht allem und jedem aut selbständiges Urteil Die grundsätzlich zurückhaltende
Beurteilung der Kragen der gegenseltigen Abhängigkeit VO.  _ Texten, bei denen »das
generelle Anliegen das gleiche un! VOonNn den gleichen Yaktoren bestimmt 1S5« (S 110),
verdient uneingeschränkte Anerkennung So kann Dar nıcht ausbleiben, daß Yanz
bedeutsame Krkenntnisse geEWONNECN werden.

( Aus ıhrer ahl möchte ich hıer NUur folgende anführen:
dıie Behandlung und Wertung der der koptischen Überlieferung unbekannten

griechischen ersten oratıo fraction1s, welche gemeınhın als Kronzeuge für monophysitische
Anschauungen des Autors angeführt wird (S 156—63)

die Beurteilung des Verhältnisses des ersten Vorbereitungsgebetes der griechischen
Greg dem Paralleltext der griechischen Jakob (S S()

die Kennzeichnung des charakteristisch ägyptischen Momentes der OTat]ıo veli
(S 90. I.)

Die Rückführung des koptischen ATOQAEB auft griechisches AXDAVTOL STa
des SONSt bezeugten KXVARX OL (S 165) Nur möchte ich hıer nıcht VO:  S » Verlesung« urch
den Kopten sprechen, sondern VO.  - bloßer »Lesung« IDS g1bt nämlich auch sonst Fälle,

dıe Überlieferung zwıschen XVApY OC un! X Y DOAVTOC schwankt
die Wertung der diakonalen Ziwischenrufe Verlauftf des Eucharistischen

Hochgebetes 1434 Baumstark)
IDe Frage der Hermat der Greg

(Ganz besonders aber mu diesem Zusammenhang die vertijefte Sicherung der schon
bisher allgemein vertretenen Ansıcht hervorgehoben werden, daß die Greg iıhre Heimat

Sdyrien hat versäumt N16, jedesmal iıhm solche syrischen Züge aufgeleuchtet
sind das mıt Nachdruck vermerken Überrascht haft michn daß diesem Zusammen-
hang die dreı folgenden Stellen, welche Augen absolut durchschlagende Kraft
haben, NI6 KErwähnung finden

Greg Jak
YAXp A&OC OQU XXl EXKANGLO GOU YAXPp A&OC GOU KL EXKAÄNGLO. GOU

Xl ÖL OQU XXl OUV GOL OV TATEDC EYOU - G& Xal ÖL GOU XL O UV GOL TOV TATEDA KDa
YOUOC)

Volk SÄENGOV NLG ÜeOc, LV Volk SXAENTOV NILAXG, 9 Oe6G, TATHP,
MWAÄAVTOKPATON

Priester EAENTOV NILÄC O 0g6c, GOTNP NLOV Priester SXENTOV NILAG, Oe6c, TATNP,
NAVTOKXPAT@WP, SAENTOV NLG Or Oe6c, GTD
NO V

Daß dieses Stück Jak ursprünglich 1st geht VOL J1iem der Tatsache hervor,
daß »eigentlichen Sıtz Leben« steht während der Greg
durch SEC1INe Kinfügung das anaphorische Fürbittgebet aufs deutlichste dıe Verlagerung
bekundet Durch diese Tatsache allein schon wird das Abhängigkeitsverhältnıs eindeutiıg
bestimmt
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KL NILLV GUV XÜTOLC C Ü yuO6G, KL OLAKXVORWTTOG Ozöc, ÄVEC ÖLDEC SUYXOONCOV KTÄ:

Die Anamnese weıst nıcht NUur ın ıhrem Begınn, sondern iıhrem aNzZeN Umfang
klar cdie Abhängigkeit VO  - der Jak auf, WwW1e die folgende Gegenüberstellung zeigt:

‚JakGreg
TNG STtL YNG SUYXATABAGEGC
XL TOU C @®OTMTO0LOD TV C@WOTMOLÖV XÜTOD TAONLATOV

Ooxvatov KL TOU GOTNPLOL OTAXULPOU XL TOUVL Oa vatOov
KL TNG TOLNLEDOU OOQU TAXONG KL TAONG

XL TNG TOLNLEPLOVU =5$V. VEXDOV AVAOTAGEOCKL TNC SV VEXDOV AVAGTAÄGEWC
XL TNC 2LC 0UOXVOUG AV6SÖ0U XL TNG ziCc 0UPAXVOLUG XV6S0L
KL TNG SV ÖECLÖOV TOU TATPOC KAOEÖDAC XL TNC E ÖEELÖOV GOQU TOUVU SOU Xl TATOOG

XuOEÖDAC
x} TNG WEANOUONG AT 0UOXVÖV ÖEUTERPACG XXl TNG ÖEUTEPACG ZVÖ0E0UL K.XL DOoßEpAC XÜTOD
AL DOoßEPAG XL ZVÖ0Z0L GOU TADOLVOLAG TAHOVLOLAG

In diesem Zusammenhang hätte der VT uch Gelegenheit gehabt der Ansıcht
Bernard Bottes Stellung nehmen, nach welcher der Textabschnitt der Kpiklese der
Gregor XÜTOC TO TVEÖLLA GOU O TOAVAYLOV KOTÄTELUVOV, 7  LV ETLOOLTYOAV AL AL X  07
Xal SV  Ö0 XÜTOD TAOHOVOLA. AYLAON AL LLETATOLNON CX TOOXKELLEVA, TLLLO XL LA  AL öA TU -

AUuS diıeser (mıt Ausnahme des Ausdrucks Cr  LV ETLOOLTNOAV) In die griechische ‚Jak
eingedrungen E1 (Sacrıs erudirı [1954] 56)

Wenn 11a sich die vielen »syrischen Züge« ın der Greg, che oft direkte Ent:
lehnungen AuUuS der Jak sind, VOL Augen hält, dann ergibt sich 1Ne klare, einheıtlıche,
ungebrochene Linıe, daß geradezu unbegreiflich erscheint, UU  —_ aut einmal dıie
gekehrte Richtung des Stromes postulieren. Die Doppelung des SEATOGTELÄOV und
KOATÄTELUVOV, welche Botte mıiıt Becht aufgescheucht hat, ist gewiß eine sekundäre Krsche1i-
nNnung, welche durch die lange Reıhe VO.  5 Aussagen über den Hl Geist ausgelöst wurde.
ber ıst eın Kurzschluß, dıe Quelle für diese Krweiıterung In der Greg suchen. Die
Quelle hegt Sanz anderswo, un dıie Jak enthielt bereits diesen xAatAarnTELWVOV-Äbhschnitt,
als die Greg ıhre Epiklese textlich gestaltete. So bleibt auch hıer dıe Einheitlichkeit der
Limıe gewahrt Und entgeht 11a  > aunıch der Unannehmlichkeıt, erklären mussen,
WwW1e NU  - doch auftf einmal der Ausdruck LVL ETLOOLTNOAV der bekannten Stromrichtung
VO)|  S Jak Greg angehören soll!

Als wirksames Gegenstück ZUTC Herausstellung dieser »syrischen Züge« würde eıInNne
entsprechende Zusammenstellung jener Züge, welche die Greg TST unter dem iınfiuß
der Kıgenart der ägyptischen Liturgien sich aufgenommen hat, sehr eindrucksvoll
gEWESCH Se1N. Der V{. weiıst ohl hie und da aut vorkommende älle hın; ‚.ber WwWAaTre

dieser Hinsicht noch eiwas mehr Systematık Platze TEWESCH. So hätte sıch ergeben,
daß diesem Bereich e1INe dreifache Abstufung unterscheiden ist

Züge, welche Danz allgemeın ägyptisch sınd, alsı auch ın der Mark vorkommen.
Züge, welche TST dadurch aufkommen, daß die Bas ormalformular wird.
Züge, welche AuSsS dem Geist ägyptischer liturgischer Gewohnheıt ın Greg eine indi1-

viduelle Ausprägung erfahren haben
Zur ersten Gruppe gehört z. B die Gruppe der Bıtten günstıge Wiıtterung. Dazu
Papyrus Krzherzog Raliner dıe ägyptische Gestalt des Priestergrußes und des Dialogs
Begınn des Eucharistischen Hochgebetes.
Zur zweıten Gruppe das Auftreten der oTratıo veli und ihre Stellung VOLI der oratıo

Pacıs; das Fehlen Ner anderen voranaphorischen (GJebete der koptischen Greg; der drel:
malige Ruf des Priesters Begınn des eucharıstischen Hochgebetes »Dignum et i1ustum
est; dignum et iustum est; dignum et iustum est«; eın Ruf, dessen Entstehung dadurch
erklärt werden kann, da die ägyptische Bas iıner entsprechenden Wendung 1M Beginn
des eucharıstischen Hochgebetes entbehrte Da aDer die Bas Normalanaphora für

10
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Agypten wurde, gng der auf die griechische Greg un! sämtliche drei bohairische
Liturgjıen über. Wenn 1MmM Gegensatz dazu der sa’‘idische Papyrus Krzherzog Raıiner Nr
diesen Ruf noch nıcht kennt, ist; das außerst bezeichnend. Das secundum misericordiam
uam et NO  -} secundum peccata nNnOsStra Schluß des Hochgebetes; die Zwischenrufe
des Volkes während des Einsetzungsberichtes un! während der Anamnese; der Schluß
der Anamnese mit der bezeichnenden Wendung T 0104 &x TV GGV Öl  OOOV GOL TOOGOEDOVTEG
KOATA TOVTO XL ÖL ITA VTO KL SV TOGLV. G£ XLVOULLEV, G& ZUAOYOULLEV, goLl SÜYAPLOTOÜLLEV XüpLE
XL ÖEOLEDCA GQU On Üe6c NILÖV Der an Kreis der Homologie VOL der hl Kommunilon
uUuUSW.

Dazu kommt noch 1Nne Gruppe von wörtlichen Anleihen be1i der ägyptischen Bas,
VO  - denen WIT hıer folgende eNNEeN wollen:

WVNOÖNTL XUpLE TV TOOCHEPÖVTOV T AL ÖGOPA TOAUTA KL ÜTEP (DV XL dr GV NDOO -
EXÖOLLOCV, Xal LLODOV 0UPAXVLOV NANACY 0U TEOLGLV XÜTOLG (fast restlos übereinstimmend).

Xl TAVTOG XopOU TV XYLOV GOU, GV TOALC SÜXALG XL mPSCßELALG Kl NILÄG EXAENTOV KL
G0(0OGOV ÖLA TO ÖVOLL!  X GOU TO X YLOV TO ETLKANDEV E NULAXG (restlos übereinstimmend).

YAPLOCAL TAVTOC ANOKXAOPOV LOAUGOLLATOG, TAVTOG S6200 XL TAONG KXAKLAC, XL XVOUP -
YLAG, XL TNG ÜoxvatTYOpPOL [LLVNOLKAXKLAG, KL KATAELWOOV NLG 610606 9xL ANANAOUG SV
OLANMLATL AAyı  Q, £LC TO LLETAOYELV ANATAKOLTOOG TNG Ava TtTOL XX} ETOVPAVLOU OGOOQU ÖwWPEXG (aus
der SÜXY NN TOU AÜOTAOWOV ; Ren 1,62 unten!).

Zur drıtten Gruppe gehört 7z. B die das Eucharistische Hochgebet eingefügte Bıtte
Annahme des VO. olke SESUNSCHNCHN Sanctus, das dann doch nach SyrTıscher (G(Ge-

wohnheıt e1InNn Engel-Sanctus bleibt'!
Auf eın Beispiel möchte ich hiler besonders eingehen: autf die KEntstehung des LOO6-

mıum fractionıs. Im Gegensatz Hanssens ist mıt RBecht der Ansıicht, daß
dieses prooem1um TST einer späteren Entwicklung zuzuschreiben ist. Zu seiInem Bewels-
mater1al Se1 hıer folgende, sehr instruktıve Überlegung beigefügt: WITr stellen die oratıo
gratiarum actıon1ıs, welche dıe Liturgıe der griechischen Mark eröfinet (Brightm 113); und
das AUuUS dieser oratıo erwachsene prooem1um der koptischen Liıturgie (Ren 1,2) dem
prooem1um fractjionıs der ägyptischen Bas gegenüber:

prooemı1um oratıon1ıs
prooemı1um fractJıonıs gratiarum actıonıs oratıo gratiarum actıonıs

XL EOLAÄLV SÜX APLOTNOOLLEV oratlas agamus bonorum SÜYAPLOTOULLEV XXl ÜTEPEU-
T TAVTOXPATOPL OE& auctorı m1sericordı Deo YAPLOTOÜLLEV GOL XupLE CIM Og6c
T TAToL XUPLOU ög XXl Patrı Dominı Deln et Salva- NLÖV, ILar  NP TOU KuptLov
S@OTNDOG NLÖV Inco5 tOor1s nostr1 Jesu Christi, XL (9Deo5 Xxl ZuTtTNPOC HLÖV
XpLOTOU qul1a 1pse protexıt NOS, Inco5 XpLOTOU KOATX AT

ad]uvıt et servarvıt 1108 et XXl ÖL TEOVTCOV XL SV TAOLV,
suscepit 1NOSs a‚ et M1- OTL  HA ECKETAOAG, £ßo  Onocas,

OTL  4 VUV KOATNELOOEV sertus est nostrı et PCI- AvVTEAABOU, TAPNYAYEC NLG
duxıt NS ad hanc horam.NILÄC OTNVAL SV T A yYLO r  EwC ÖPAC TAUTNG, AELOTAC

TOTO HXL ETÄOHAL YELDAG KL TEALV NAPAOTNVAL SYOTILÖV
ÄELTOUPYNOAL T X yYLO XÜTOD GOQU Sv TOT @ XL GOQOU,
OVOLLATL. ÄDEOLV XLTOUVTECG.
XUTOV QUV TAOAKAÄNECWOLEV, 1psum 1U PTECEMUT, ut XL ÖsOLEOC XL MDK -
ÖTG KATAELOOT) NUXC TNG eustodiat NS hOoc AOULLEV O! OLAXVORDGTE,
XOLVOVLAC Xl LETAANWVEGC A yaAOE, Ö0C HLV
T C(DV X YLOV XÖ TOD WUOT7) -
OL@OV, TOULU AYOAVTOU SOLAXTOC
XL OU TLLLLOU XLLOATOC TOU
AÄDLOTOU XUTOU,
On TNAVTOKXPATWP XUPLOG XL
Os6c NLÖOV
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Wer die exte aufmerksam miteinander vergleicht, erkennt gar bald, daß die oratıo
gratiarum actıonıs die Quelle für beide prooemla ist. Der erste 'Teıl ist VO:  -} beiden
prooeml1a übernommen worden, der zweıte Nnıu VOo  } dem prooem1um oratıonıs gratiarum
act10on1s, der drıtte Nnıu VO:  - dem prooemium fractionis. Die Gründe sind einleuchtend.
Daraus erg1ibt sich, daß das prooem1ium fractionis der ägyptischen Bas erst sekundär
geschaffen wurde.

Was 1U  - nach Abzug al cdieser un! noch weıterer, hier nıicht namhafft gemachter
ägyptischer Züge VO:  S der Greg noch übrig bleibt, ist eINe Liturgie echt syrischen
Gepräges. Daher erscheint berechtigt, WenNnn 177 schreıibt:

‚Die Greg kann ursprünglich nıcht Agypten beheimatet; geowesecn SEeIN. «
Ziu dieser Feststellung will nicht recht N, WEeNn INa  5 auf dem 'Titel des Buches

liest »Syrische Kinflüsse auf eiInNne ägyptische Liturgle«. Müßte INn&  — nıcht die Kigenschafts-
'orte umstellen ?

Den Gründen, welche dafür anführt, daß eine solche ursprünglıch syrische Liturglie
möglicherweise ägyptischem (Jewande 1m berühmten Kloster der syrischen Mönche
In der Sketis geschaffen wurde, konnte ich nıicht ganz beipflichten.

Das vermutlıiche Alter der Greg; ohre angeblıche antımonophysıtısche T'endenz
Gegenüber Jos. Andreas Jungmann, welcher die Anaphora AaAus dem Kampft wıder

den Monophysitismus entstanden Se1IN heß und deswegen als eıt ıhrer Entstehung LWa
600 ansetzte, spricht sich entschieden für eiINe frühere eıt AUuUS, ‚twa. 350—400. Kr hält
‚:War auch gew1sse »negatıve« Tendenzen, WwWIe Front den Arianismus für möglich,
sieht jedoch entschieden die »posıtı1ven « Gründe, das Bekenntnis Christus als dem
wahren ott und wahren Menschen für bedeutsamer.

Ie Frage nach der Persönlichkeit des Verfassers
Auf (vgl 177) behandelt die Möglichkeit, daß »che Benennung eiınes

(4ebetes Begınn der Anaphora mıiıt dem Namen des Gregor10s dazu geführt hat,
1U  — dernAnaphora den Namen des hl. Gregor10s geben.« Unsere Liturgie WwWAare
dann »dıe Anaphora, deren Friedensgebet den Namen des Gregor10s« trägt.

scheıint, daß eINe Prüfung VO:  e} parallelen Fällen ın dıe gerade entgegengesetzte
Rıichtung weıst. Die Namensangaben bei solchen Gebeten lassen siıch wel große Gruppen
gliedern

Namen, welche VO. itel der Anaphora verschieden SINd. In diesen Fällen ist der
Sinn des Namens gewöhnlich der das Gebet ist jener Anaphora entnommen, welche den
gleichen Namen tragt; z. B Brightm 158; 183; 186; 157 erscheinen (+ebete ınter dem
Namen des Johannes VO  w Bosra,, Diese Gebete finden siıch tatsächlich ın der (Syrıschen)
Anaphora dieses Namens, sind alsı dort entlehnt. (Sonderfälle brauchen hier nıcht berück-
sichtigt werden.)

Namen, welche mıiıt dem 'Iitel der Anaphora übereinstimmen. diesen Fällen ist der
Sinn gewöhnlich der: S gibt (be1 cdieser Liturgie) mehrere, für den gleichen Zweck be-
stimmte (+ebete Das Gebet, welches mıiıt dem itel der Anaphora übereinstimmt, ist das
eigentlich gehörige; die anderen iınd sekundär hinzugekommen.

diesem Sınn möchte ich auch das Auftreten des Namens Gregor1ius beı dem
Frage stehenden Gebet deuten. Damıt stimmt überein, da ß die »alla« diesem Gebet
gelegentlich den Hss. fehlt; vgl Cod. Vat. Copt. 1E Whıiıte 207 Wenn Hunt. 360 beide
(Gebete Severus zuschreibt, ist; das sekundäre Gleichschaltung.

Zur Frage nach der Möglıichkeint eıner sa‘ıdıschen Vorlage
kluger Zurückhaltung beschränkt ıch darauf, die Ansıchten der Autoritäten

und das Gewicht der einzelnen Argumente darzulegen. Hans Lietzmann hatte sich für
dıe sa’ıdische Vorlage ausgesprochen. FKür die gleiche Ansicht kann auch Lefort
Anspruch M  m werden. verkennt aber nıcht das Gewicht der Argumente, welche

die entgegengesetzte Richtung welsen. Dazu kommt dıe Autorität Von ‚Jean Simon.
Ich persönlich möchte diesem Zusammenhang aut folgende Tatsachen aufmerksam
machen

10*
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die sa’idischen Bruchstücke der Greg, welche bislang bekannt geworden sınd, sind
nicht die Grundlage der bohairıschen Fassung.

Die bohairische Iaturgie kennt die drei Anaphoren, während dıe sa’idische
Liıturgıe eine Vielzahl von Anaphoren gekannt hatı Wenn dıe bohairischen Fassungen auftf
sa ‘ıdische Vorbilder zurückgingen, müßte INa  } sıch wiıirklıch wundern, auch nıcht
der geringste Splitter dieser Nebenanaphoren In den bohairıschen Bereich eingedrungen ıst.

Ebenso findet: sıch 1m bohairıschen Liıturgiebereich keinerlei Spur VO  w} anderen
Kıgentümlichkeiten, welche der sa‘1dischen Meßfeier eigen WaLr'; 7z. B die Fassung
Schluß des anaphorischen Kürbittgebetes.

Zudem w1ıssen WIT seıit aul Kahle (Mus [1950] % da ß bereits 350)
eine unmiıttelbar aus dem Griechischen gefertigte Übersetzung des Phiılipperbriefes In
Halb-Bohairisch exıistierte.

IDe Nıchtberücksichtigung des Papyrus Erzherzog Rarvner und. anderer "T’exte.
Besonders bedauern ist die Nichtberücksichtigung 1Nes koptischen Papyrus ın

sa ’1ıdischer Mundart, welcher den Begınn des eucharıstischen Hochgebetes bıetet; vgl.
Krall, Äus eriner kontischen Klosterbuiblıothek Mitteilungen AaAus der?r Sammlung der

Papyrus Krzherzog Rainer ( Wıen 1887); auch erreichbar DACL 1, 1905/6 der Cabrol-
Leclercq, Monumenta Keclesıae Inturgıca 1, (Parıs 1913 XN

Ebenso hätte eIn Hinvweis aut en Blatt der Cambridge University Library (Add
1886—21), welches ınem völlige Unkenntnis des griechischen Textes verratenden
koptischen Stück das Sanctus der Greg aufweıst, aber hne das sonst für den koptischen
Zwelg charakteristische Cn 219  COV und damıt die Unterschiedhichkeit In der (Gestalt
dieses Volksgesanges auch Rahmen der Überlieferung der Greg beleuchtet (Text auch
ın ByzZ 3() 11930] 228)

uch würde cdie Heranziehung des Papyrus Straßburg AaAus dem vgl Revue
des Seciences religieuses 1928 489— 5315 USW. die Beurteilung der Eigenart der Stellung
des anaphorischen Kürbittgebetes der griechischen Markusliturgie wesentlich praezısiert
haben.

In diesem Zusammenhang sSe1 sogleich mıterwähnt, daß die Unterschiede ZU gT1e
chıschen ext manchmal noch ausglebıger hätten berücksichtigt werden können. So

In Nr. das Auftreten der Cherubim, wobel der Bohaire mıt dem Sa’iden parallel
geht 9  9

In Nr. 218 g1bt der Kopte TOLCG TEVOLLEVOLG TV ETLXOULPLAV überraschend als »Milde den
Würdenträgern««

ın Nr. 233 erwähnt der Kopte die Oten Bischöfe bereits beim (+edenken für dıe Lebenden
un! 1äßt dafür In Nr. 296 den Passus TCOV TpPOAMXBOVTAOV OLV TATEROV NILÖV OP'  0060E6vV
STLOXÖTEV einfach AuUS;

In Nr. 234 Tügt der Kopte die Hegumenoıl1 e1n, SEeINE heutiıge Fassung aut Mönchs-
kreise zurückgeht, denen auch dıe Kinfügung der großen ahl VO  w} Heılıgen Aus dem
Mönchsstande Nr. 304 zuzuschreiben ıst;

Nr 2458 1äBßt der Kopte TALC ÖTTALC TNG YNC AUS;
ın Nr 26() stellt der Kopte dıie dreı Gheder XAPLOCAL T ACdG GOU TV O[LOVOLAV, T OLG

TV SUOTtTAOELXV, T >  n TNV SÜXPAOLAV bereits VOL die Bıtte gute Wiıtterung; wahr-
scheinlich weıl ıhm das logischer erschlen (Anschluß SÜXPAOLAV) ;

Nr. A'/() 1äßt der Kopte AUS »deımnen heilıgen Wiıllen Lun«;
In Nr 274 fehlt KL VUV SOA0OYÖV Z0AOYNTOV;

Nr 317 stellt der Kopte den Satız »wıe Walr, . « anders als der (Jrieche un nımmt
ıhm damıt seiInNe eigentliche Funktion.

Der Sınnn der Baıltten vm Rahmen der 0Tratlıo evangelır
Nicht Sanz glücklich erschıen mMır das Urteil des der Deutung der Bıtten, welche

sich unmittelbar die oratıo evangelıi anschlıeßen. (S £.) meınt, »das Kvangelium
steht mıiıt dem Herrn besonders ng Verbindung. So wıird NU.  - der Nähe se1ines
Wortes eINe heiligende Wirkung zugeschrıeben«. Gegen diese Deutung spricht zunächst
die Tatsache, daß koptischen Brauch ınen solchen Bittgebetsteil auch beiım Gebet
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Lesung aus der Apostelgeschichte haben Da handelt sich aber keineswegs qdie
ähe des »Herrn«-wortes

Auf die rechte Spur führt die Tatsache, da ß miıt dem Einzug und der Verlesung
des KEvangelium Räucherungsakt verbunden 1st DIieser Räucherungsakt sollte UrLr-

sprünglıch den Wohlgeruch versinnbilden, welcher VO. Worte Gottes und damıt VOIl

Christus selbst ausgeht Aus anderen Richtung heraus lernte 10a aber Räuche-
rungsakt auch e11 Opfer sehen und entwickelte sich ıe Gewohnheit gelegentlich
mı1t solchen Räucherungsakten Bitten verbinden Sehr lehrreich ist dieser Bezıehung
die Tatsache daß ıch der koptischen und äthiopischen Liturgie das Gebet ZU.

Rauchopfer VOTLT Beginn der Schriftlesungen (Brightm 150 Swainson 373 das fest-
gefügte COrPDUS der SOS »drel kleinen« (Fürbitten) angefügt hat

Diese Feststellung wıird noch erhärtet durch die Beobachtung, da ß der griechischen
Fassung der ägyptischen Bas, W IC S16 Uuns cie Bruchstücke bei Whiıte erhalten haben,
‚:War die SÜXY TOLU ÜOLLLALLATOG n  u gleich derjen1igen der koptischen und äthiopischen
Vormesse 1st aber das beigefügte Bittgebet nıcht dıe (Gestalt der »kleimnen drei« aufweist
sondern die Gestalt des (+ebetes für die Kırche der » großen « Fassung, un!: bezeich-
nenderwelse dieses Und während der Kopte einfach mI1 dem übhlchen »TOZAaMUS«
anheht fügt der Grieche wenıgstens noch höfliches UVNOONVAL) TAPAKAÄNTNTL hınzu

Aus emselben Grunde fügt der Kopte die gleichen »kleinen drei« das Gebet VOT

der Lesung Aus der Apg (Ren 6) Wenn 1U  - das (zebet ZUrLC Evangelienlesung siıch
ebenfalls Bıtten anschließen, kann kein Zweifel mehr über ıhren Sinn bestehen

Zum ananhorıschen Fürbiuttgebet
Hier übergeht die Untersuchung viele obleme
Mıt Recht hebt den grundwesentlichen Unterschied zwıschen den Stil der dıako-

nalen Kktenie und den Stil des üblıchen priesterlichen anaphorischen Fürbittgebetes
gehaltenen Gruppen Rahmen des ınen priesterlichen anaphorischen Fürbittgebetes
der Greg hervor Wenn aber diesen Unterschied deuten INnuUuSsSeN glaubt als SsSec1ı cdıe
TStEe Gruppe allemm der Greg ursprünglıch dıe zweıte TST. sekundär hineinkomponı1ert

scheinen dagegen folgende Tatsachen sprechen
Die Wendungen der ersten Gruppe machen Anleihen be1 Wendungen, welche SONST

der 7zweıten Gruppe angehören Das wird besonders deutlich bei UG OV TNG EXKAÄNGLAG
OYLOLLATOL, T XLOEGEOV KOTAAUGOV DUAYLLATO vgl damıt die entsprechenden Wendun-
genNn der griechischen Jak und der griechisch byzantinıschen Bas 21) und Brightm
337) Ahnliches gilt VO  e T n  > SÜXPAOLAV LOLG SCOPLALG ÄVEGLV LG LOVAXO

KTAÄThV DATELOV, TOLCG Sv TApÜEVLA TO O@ODQDOVELV, TOLC SV 193  A YAXLO TV SUCOLAV
Im Rahmen der allgemeinen Entwicklung des anaphorıschen Fürbittgebetes 1st das

Auftreten solcher ı Stil diakonalen Kiktenıie gehaltenen Kurzsätze 617} Nebenerscheinung.
Die andere Art ist zunächst die gebräuchlichere.

Niemand kann übersehen, daß das Verhältnıs der beiden Gruppen zueinander das
selbe 1ST. anderen S das der dAiakonalen Ektenie Z priesterlichen G(Gebet Wenn

hier ausgerechnet demselben Priester, welcher die »gewöhnlıchen« Bitten spricht
auch die der diakonalen Korm gehaltenen ZUgEW16SCH werden, scheıint diese Tatsache

als das Krgebnis 1Ner sekundären Umbildung gewerte werden ZU können
Somit glaube ich daß der Redaktor der Greg Sanz bewußt VO  w Anfang das Fürbitt-

gebet nach dem geläufigen Vorbild der SÜYX AL gestaltet hat ZUerst die diakonale Reihe;
dann das priesterliche (4ebet

Da ‚ber noch nicht üblıch W: daß der Diakon selbst dieser Amtes
waltete — vgl dıie spätere Entwicklung der syrisch-monophysitischen Lıturgıe un! die
spärlichen Ansätze der griechischen ‚Jak 29() und dazu A bıs 214
sondern dıe Diptychenverlas legte derRedaktor diese Wendungen dem Priester denMund

Gegen diese Annahme scheint INITL auch nıcht cie Tatsache sprechen, da ß die »Reihen-
gestalt« eindeutıg Christus gerichtet ıst die Fassung der übrıgen Bıtten (+emisch

der Anrede aufiweist Diese Tatsache möchte ich deuten, daß der Redaktor sich
VO:  S dem ıhm vorliegenden Material bestimmen heß die diakonalen Fassungen
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schon immer Christus gerichtet; die priesterlichen Fassungen dagegen nicht So äanderte

be1 letzteren, aber weıt, WIe hne vıel Umstände gıng.
Nicht behandelt werden cdıe Beziehungen dieses Fürbittgebetes dem der ägyptischen

Bas WI1e dem der byzantinischen Bas (Gerade die Beziehungen letzteren sind beach-
nswert. Man vergleiche 1Ur SUYX®OPNTOV WLOL AT C s  ] TAÄNLLEMNLATA. Xal L ÖL
TAXC 3  ] AULAXOTLOAG Xal TV BEeBNAnOLV TNG XAPÖLAKC WOU DVOTERNONC TOV A0LOV GOU TNG YAOLTOG
“TOU Y  LOU GOU TVELLLATOG mıt Brightm 336,16—22 un!' Anaph SYyT 1,22 un! Ren 1,47 Xal
OÜcaL NUXC ATO ALULLOU XXl AQLLLOU, GELOLLOU KL KXOATATOVTLOLLOU, TUPOCG XXl OLTE XN LAAOOLAG
BxpBapaVv KL ATO TOV XANOTPLOV LAXALOGOV XXl ETAVAOTAGEOC SyOpGVv XL XLDETLXÖV
Ren 1,102 mıiıt Brightm 335, E: 120,9

Sonstige Beobachtungen
Zu Nach Delanorte, Catalogue sommarre des mMmAanNusCT1LES oDbes de la Bıibliotheque

Natıonale RvOrChr bıs 1913 hiler kommt Betracht
ist die Grundlage der Übersetzung BRenaudots dıie Hs Copte

Zu Nr. 3276 Unverständlich bleibt dem Nichteingeweihten, Was mıiıt »Hundert Jahre«
gemeint Se1In SO. Wahrscheinlich ist. ergaänzen CCCUJUANN (we IOM ; vgl die Aus
gabe des unı.erten Kuchologion (Kairo 1898), Basıllusliturgie k4 diesen Ruf dürfte
ıch das folgende »Ehre Sse1 dir, Herr, Ehre sSe1 dir« unmiıttelbar angeschlossen haben.
Das »(oder)« ist also tilgen

Zu unten: Kıs ist. nıicht Sanz deutlich, WE gesagt wird, die SÜXN TOU KOATATMNETAGOLATOG
habe ıhren Namen daher, weiıl S1e nıcht beiım Altare, sondern beim Vorhang selbst gesprochen
wurde. Der tiefer liegende rund ist ‚.ben der, daß der nester In diesem Augenblick das
Bema durchschritt und damıt dort, ein Vorhang vorhanden WarL, auch diesen. rst,
jetzt WIT: verständlich, Warunm das Gebet gerade dieser Stelle verrichtet wurde. Daher
auch die vielen, auf das Eıintreten Ins elt bezüglichen Wendungen solcher Gebete. Daher
bleibt Yanz unverständlıich, WIe Hannssens SeINEe anders gerichtete Ansicht ıch
bılden konnte.

Zu »In loco. viridı etec«., die an Darlegung waäare noch vıel straffer geworden,
WenNnn das vorhandene griechische Original zıtiert worden wäre (Ren 14)

Zu 129 Wir lesen nichts über die Anamnese;: nichts über die SOg Homologia VOT den
Kommunion: nıchts über den Sinn des CWOEIC. Qa MHMH Schluß der oratıo absolutionis.
Ks handelt sich be1 letzterem Ausdruck eiINe Akklamation den Priester, welche AaAus
der Umgangssprache stammt und den Sinn hat »möge gut gehen« (vor allem In
relig1öser Hinsicht); vgl A uUuSs den Apophthegmata: Markus sagte dreimal G@OTELNTE
be1ı der Begrüßung Se1INeT Mutter und ihres Gefolges, Diese Akklamation hat
sich überraschenderweise VOLr dıe ursprüngliche Antwort »und mıiıt deinem Geiste« e1IN-
gedrängt

Zu 155 Nur WeTr Ren Sanz Hause ist, dürtf AaAus der bloßen Bezeichnung»der Maronite« herausfinden, daß hiıer Viktor Sclalach, der berühmte ewährsmann des
Markus Velser, gemeint ist.

Zu 172 die Rücksicht aut die Ansichten Rückers über den vermutlichen Verfasser
der syTıschen 1ım hat das Bild über die Geschichte dieser oratıo inchnationis Yanz unnötig
kompliziert. Auf rund der vorhandenen Zeugen un! vieler Parallelfälle können WIT mıiıt
Sicherheit SagenN: dieses Gebet War auf ägyptischem Boden ın griechischer Sprache bekannt.
Der Urform nächsten steht die monophysitische Gruppe der Zeugen (sa’idisch, bohaı-
rısch, SyT1sCh); die orthodoxe Gestalt weist eıgene Zusätze auf (dıe YOLOTOG On XANOLVOG Oe6G-
Wendung mit, der nachfolgenden ıtte die Kürbitte der Heiligen). Ob die griechische
Urgestalt der Greg ihre Helimat hatte, können WIT natürlich nıcht mehr A  Nn. Jedenfalls
dü  5 dieses Gebet schon dıe Mitte des Greg gehört haben, da sowohl
monophysitischen WI1Ie 1m orthodoxen Überlieferungszweig vorhanden ist.

Ich kann diese langen Ausführungen nicht beenden, ohne noch iınmal betonen,
welche Bedeutung ich dieser Veröffentlichung beimesse. hat siıch miıt höchstem
Maße qualifiziert. Nur hätte ich SCEIN gesehen, WE eine Untersuchungen noch etiwas
hätte reiıten lassen, ehe S1e iın Druck gab ngberding
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Hymns of Hırmologium Part L11 The Thırd Plagal Mode
Transeribed by Aglala Ayoutantı revıised and annotated by
Tıllyard Monumenta usıcae yzantınae Transcrıpta Vol Kınar
Munksgaard Copenhagen 1956 dän Kr

1938 erschien den Monumenta Musıicae Byzantinae Facsimile das Hirmologion
der Hs 470 des Iwiron Klosters aut dem Athos Aus der ahl der hler byzantinischer
Notenschrift gebotenen und nach Tonarten geordneten Kanones hat Tillyard die
des dritten Plagaltones (daher die gabe »Part 111 D« Titel) abendländische
Notenschriftt übertragen Be1 dieser Übertragung konnte JENEe, welche die Wellesz-
Schülerin Aglala Papadopoulos (Später FKrau Ayoutanti) gleich nach Erscheinen der
Faksımile-Ausgabe Angriff INhatte, Rate ziehen

Die Einleitung macht den Leser Jler Kürze m1 den charakteristischen Zügen des
dritten Plagaltones, der durch Verwandtschaft m1t unNnseren Dur Liedern dem
abendländischen besonders leicht verständlich 1st bekannt versucht uch 1N€e

Deutung der Bezeichnung dieser Tonart als Bap  C »v1elleicht. weil 102a ın als den niedrig-
sten unter den Plagaltönen betrachtete« Denn die ursprünglich VO. tıeferen und
ausgehenden beiden ersten Plagaltöne mi1t der eıt 6111 Quart nach ;ben
transpon1ert worden Und dieses Kmpfiinden bheb auch obschon der Plagalton auch
nach der Transposıition noch öfter das tiefe erTreicht Der musikalische Charakter der
Hirmen 1st streng syllabisch

ährend die Arbeit ıunter musikwissenschaftlichem Gesichtspunkt allen Ansprüchen
genügt, trıfft das ıunter textgeschichtlichem Gesichtspunkt nicht demselben Maße
So habe ich mich gefiragt, wohl die Hirmologium Ausgabe VO:  } Johannes ık 1aı
(Athen herangezogen wurde Ich INE1NE6 WEeNnNn schon einmal auf das gedruckten
Ausgaben vorliegende Vergleichsmaterial hingewiesen werden soll dann sollte 118&  - uch
6111( Ausgabe wählen, welche möglichst vıiel Vergleichsmaterial bietet Und da bot sich W16
VOon selbst dıe auf Parıs, ıbl Nat Coisl 2920 (12 /[13 un Athos, Megiste Lawra

(13 beruhende Ausgabe VO:  e} Sophronius Eustratiades (Chennevleres
Marne &A auch We)] INa  -} unter anderem Gesichtspunkt Ausstellungen dieser
Ausgabe machen kann Denn diese Ausgabe bıetet sämtliche Hirmen UNSeTer Iwiron-Hs
bis autf den 1nen Kanon 19 wird die Ode des Kanons als »trı1umph of
obscurity« gewerte Das 1st ‚ber durchaus nicht der 'all Die entscheidenden Stellen
lauten YVOLLLXOV OEANLA ZyELV, N  Q QUOLXOV AÄOLOTOV,

TOV O! YEVAOYM Sd6Gvta A VALAOTNTOV XL DEANLA XÜTECLOUOLOV
Diese danken sınd geboren AaAus der theologischen Auseinandersetzung, welche sıch
mit der Frage der Beschaffenheıit des Willens der menschlichen Natur Christi befaßte
Vielleicht hegt S 1116 unmıiıttelbare Beeinflussung durch Maximus Confessor VOT,
welcher OMUS dogmatıcus Marınum schreibt YVOLLLXOV urt! (tO ÜEANLA)
KAOATAE, N  AA DLVOLXOWG KUPLOG STÜYXOVEV U1 81 Kr ll damıt agcn die
menschliche Natur Christi hatte nıicht O YVOLLLXOV OEANLA der Sprache der Scho-
lastık die libertas contrarıetatıs, die Freiheit zwıschen gut und böse wählen
denn das ürde dem ÜEOXLYNTOV wıdersprechen, das gcn der hypostatischen Union
voll Uun! Sanz für den menschlichen Willen Christi gilt Wohl ber hatte Christus 1nen

richtigen freien Willen, der menschlichen Natur eıgne Daher biegt der (Je-
dankengang 9anz organisch dem Zustand der menschlichen Natur, W16 S16 VOor
dem Sündenfall bestand sündenlos miıt völliger eiheit des Wiıllens

Man halte diese durchaus einleuchtenden Gedanken neben cdie Umschreibung, welche
gewählt »Our Lord’s perfect manhood Was not formed by reflexion instruct.on, but

Was Spontaneous growth COM MeNsSUurAate ıth His divine Nature thiıs perfection of His
LWO fold ESSECENCE Was the SuPreme offering that He made LO (}0d the WFather« hat sıch
den Weg Z Verständnis durch cdıe Auffassung VOomn YEVAPYNG als »the author of Hıs

Christ’sS) bemg « (4+0d the Wather) verbaut, während Wahrheit dam »der
Stamm-zater« gemeınt ıst.
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Ähnliches gilt VOL dem Hirmus der Ode des Kanon, welcher mıt dem der Ode
des Kanon ıdentisch ist. meınt: »the text ırreparably COIrTUPt« f.)
Das ist, durchaus nıcht der Fall. ‚JJonas ist. eINZIYXES Subjekt des Satzes. Das wIird sowochl
urch die Fassung 1MmM Kanon WIe durch cdie Lesung der Mehrzahl der Hss 1m Kanon
WIe durch den Zusammenhang klar erwIeseN. In gewöhnlicher Wortstellung würde der
Satz lauten: TOOONTNG Iwväc, Kvots, EB0NGEV 5% TOV A YOVOV TOU XNTOUG, OÜT@OC TROC
oX Onr @e6c, BoGV" SX% OOopKG AVAYOAYE. Niıemand kann Sagen, daß das keinen Sinn ergäbe.
Wohl aber bedeutet OÜTAWC hler nıicht, WwI1e möchte, »COmpararıson s1c!) normally ındi1-
cated by OÜTO)Q «, sondern »also« Demonstrativum, welche aut den folgenden Inhalt
des Rufes hinweist. Dieser (Jebrauch VO  - 0ÜTAC un entsprechenden Formen des gleichen
Demonstrativums ist, durchaus nıcht ungewöhnlich. Ich setze ZU. Beleg hlıer 1Ur folgende
Stellen AaAus dem AuAOLOTOCG ÜLLVOG AUuS !

SV T LAAÄELV DÜTOG" XAMNAOULA.
XMKOVLEL TApC TÜOLVTCOV OUTOC” AAMNAOULA.
KXPXUYT) ÖE TLLLOULLEVY) TAUTN YAXLDE
TApÜEVOL. XKOLOLVONG TOAUTA * YALDE Enéberding

Kogon Wellesz, The Ahkathistos Hymnos, ıntroduced and transerıbed Mo-
numenta uUsSICAE Byzantıinae. Transcrıpta. Vol Kınar Munksgaard, Copen-
hagen 1957, XCI und 108 S:} 34 , — dän Kr

Kıgon Wellesz, T’he »Akathıstos«, Study N Byzantıne Hymnography
Dumbarton Oaks Papers 9/10 1955/6) r Ar
Miıt, dem Erscheinen der Faksımile-Ausgabe der Kontakien des Codex Ashburnhamensis
der Laurentiana Florenz‘}, welcher In der zweıten Hälfte des Grottaferrata,

geschrieben wurde, Jegte sich Sanz VO  S selhst; nahe, diese ın mittelbyzantinischer Notation
überlieferten Melodien In abendländische Notenschrift übertragen. AÄAus der ahl der
S Ashburnham. gebotenen Kontakien äahlt als erste Probe den Akathistos Hymnos

nıcht Nn weiıl ©6 ohl das erühmteste Kontakion der byzantinischen Kirche ist,
sondern uch weil alle bisher bekannten Hss., welche Melodien diesem Kontakion
bıeten, 1Ur das Prooemium uUun:! den ersten Oikos kennen, mıt Ausnahme des Codex

VII VO  - Grottaferrata, der indessen gen Se1INESs oft unleserlichen ustandes für
ıne wıssenschaftliche Untersuchung höchstens gelegentlicher Vergleichung In Frage
kommt. (d(erade dıe allen Oikol ausgeschrıebenen Melodien reizten einer Unter-
suchung, welche natürlich ıne Übertragung abendländische Notenschrift ZULC Voraus-
setzung hatte

Miıt der Besprechung dieser Ausgabe möchten WITr auch sogleich die Besprechung des
ben angezeıgten Aufsatzes desselben VT verbinden, da, sıch mıt demselben Gegenstand
befaßt, ohne indessen ıch inhaltlich mıt ihm decken.

Wer die Grundsätze der Herausgeber der Monumenta Musicae Byzantınae für solche
Übertragungen billigt, kann der hiıer vorliegenden uneingeschränktes Lob zollen.
‚Jedes Zeichen ist aut das gewıssenhafteste geprüft un: mıiıt den ZULC Verfügung stehenden
Mitteln Z Ausdruck gebracht worden. Bei der Übertragung der Melodien des
Akathistos Hymnos stellte ıch un als besondere Krschwerung die Tatsache heraus, daß
die Melodieführung gelegentlich entstellt ist. Ks galt alsı eın objektives Kriterium für dıe
Bewertung der einzelnen vorkommenden Phrasen finden. Dieses bietet ich glücklicher-
welse &l wenn INnan die s1eben ersten Zeıilen 1Nes jeden iıkos au uıuntereinander
schreibt; also erste Zeıilen untereinander, zweıte Zeilen untereinander usSW. Am
Schluß zeigte sıch, daß der zweıte 1kos dıe beste Melodieführung aufweist. So wird diese
ZU. Kriterium.

Charakteristisch für die Notation ist weıterhin, daß WI1Ie das uch sonst be1l melis-
matıschen Gesängen der Fall ist, ıne Reıihe VOIN Ausdruckszeichen (Hypostaseıs)

Carsten Hoeg, Uontacarium Ashburnhamense (Cope  agen
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erscheiınt. Alle vorkommenden Neumen werden anuıt 1Nner eıgenen Tafel abgebildet und,
notwendig, gENAUET interpretiert. Be1l den Zeichen für die Tonarten überrascht, dalß

S1e oft ın abgekürzter Gestalt erscheinen; auch darüber g1ibt e1INe eigene Taftel den gewünsch-
ten Aufschluß tunter gehen Tonart und Tonartbezeichnung auseinander. Da scheint
ohl 1ın wirklicher Fehler der Gesamtüberlieferung vorzuliegen, da diese Unterschied-
lichkeit sıch In allen 1kol findet. Wır mussen ‚Iso annehmen, daß bereits 1M die
Sänger keın sıcheres Gefühl mehr hatten für den Tonartcharakter des betr. Satzes.

Mıt welcher Melodie der Akathistos ursprünglich SCSUNSgECEN wurde, Ww1ssen WIT heute
nıcht mehr. Die äalteste heute erreichbare Gestalt hegt dem Hirmologium des Pariser
Goisl 29) (12 Jh.) VOL, WwWenNnn uch 1LUFr ın ınem Bruchstück. Die dort gebotene Melodie
darf aut Grund der Verwendung des Zeichens »Katabasma« ruhig dem 1 j@ vielleicht
schon dem zugeschrieben werden. S1e weıst schon den melismatischen Charakter
auf, reilich noch nıcht dem Ausmaß, wıe der Ashburnham.-Hs. vorliegt. Beachtens-
wert ist auch, daß gelegentlich unter den Melismen Vokale der Silben erscheinen, welche
nıcht dem Vokal entsprechen, mıiıt welchem das Melisma begonnen hat sieht hıer ınNne
typische orjientalische Singweise. Die ın UuUuLSeIeLr Hs gebotenen Melodien machen reichlich
Gebrauch VO  - »typischen Wendungen«. So finden WIT ın einem Kontakıon auf dıie hl. Thekla,
daß der erste Satz übereinstimmt mıt dem Satz des Oikos des Akathistos, der zweıte
mıt dem W der mıt dem Begınn des i der mıt dem Schluß des Satzes des Prooe-
m1ıum. Der Bau der s1eben ersten Sätze ist ın Jjedem Oikos 1m wesentlichen der gleiche, da
siıch TST VO. Satz Verschiedenheiten 1m 'exte zeıgen: die Paar-Strophen kennen

e1n anschheßendes Allelula, während die Unpaar-Strophen das E 12 1) Mal
wiederholte und weıter ausgeführte YAXLDE bileten. N1ıemand kann sich dem Schwung
dieser ekstatıschen, faszınıerenden Melodien, die dem ıch schon anzıechenden 'ext
als würdiges Kleid dienen, entziehen. ‚Jeder Abendländer auch der Nichtfachmann
sollte VO. Christlichen Osten wenıgstens dieses J1ed nach ext un! Melodie verkostet
haben.

Die 112ebe des An seinem Gegenstand haft dazu bewogen, neben der Übertragung
und der Untersuchung der Melodien uch ine Zusammenfassung al dessen bıeten, Wäas

bisher über den ext und se1ine Geschichte un:! SeINE Verwendung 1ın der Liturgie bekannt
geworden ist. Kıs darti 1U  - wohl als sehr wahrscheinlich gelten, daß O0OMAanOs der AT ist.
Entscheidend ist. dabei zunächst, da ß das Prooemium ÜTEPLAY ® nıcht ursprünglich
ıst; sodann daß sıch sachliche Berührungen mıiıt solchen Kontakıa nachweısen lassen, cdıe
unbezweifelbar VO.  S ‚OMAanOs sStammen. Dahın gehört VOoOr allem dıe (leider verstümmelte,
aber doch eindeutige) Rubrik, daß das Kontakıon des OMANOS auft den keuschen Joseph
1m Corsinlan. 366 sıngen gEe1 nach der Weise A YEAOG T! (TOGTATNS). Damıit ist der
Akathistos ZAUL. mindesten bereits für die eıt des OMANnOSs bezeugt.

Der ext hat 1mM autfe der eıt verschiıedene AÄnderungen erfahren, welche sıch gerade
ıtalo-griechischen Hss. finden und somıiıt auch Ashburnham macht dar-

auf aufmerksam, da dieselben Lesarten sich auch 1ner Hs des auft dem Sinal
findet; ferner hegen S1e der verlorengegangenen griechischen Vorlage der altesten lateimıschen
Übersetzung des Akathistos (vgl Mus [1951] zugrunde. konstrmert AuUuSsS

diesen Latsachen folgenden Überlieferungsweg: die Texttform entstand aut SyTrOo-palästinen-
sischem Boden, kam ZU. Sinal; VON dort nach Ravenna und schhießlich den Basıllaner-
klöstern Süditaliens gew1b eıne Möglichkeıit, mehr a,Der auch nıicht. Diese ı1talo-grIe-
chische Textgestalt hat viele einheıten der ursprünglichen Fassung verwischt.

Seine lıturgische Verwendung fand der Hymnus ursprünglich HYeste des März.
Später wurde entsprechend der Gewohnheit der byzantınıschen Liturgie, die ın die
Fastenzeit fallenden Keste auf i1nen Samstag verlegen 1n Konstantinopel un! den
VO.  } dort beeinfÄußten Gebieten, von seInem uralten Platz verdrängt. Dabei hatte der
Patriarch zunächst och die Möglichkeit, zwıschen dem Samstag der un! dem der

Yastenwoche wählen. Im endgültigen byzantiniıschen Brauch hat 11a  S ıch auftf den
Samstag der Woche festgelegt jedoch mıt Ausnahme der italo-griechischen Kirchen,
welche den Akathistos März sıngen gewissermaßen alg Kinstimmung auf das
est des 25 März

11
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Der Vortrag des Hymnus dauerte wohl bıs die vIier Stunden. Da 1Han während einer
langen eıt des Stehens müde wurde, schob 11a miıt der eıit den und Psalmen ein, bei

denen INa  5 wieder sıtzen durtfte. So kam zur Aufspaltung der alten Einheit ın vlier Teıule.
Ks ist ıne wahre Kreude für den Kezensenten, dem Vf bestätigen können, da ß die

Darlegungen In allen grundsätzlichen Fragen se1INe Zustimmung gefunden haben Darum
haben WIT ıhm auch SCIN dıe eiheit gelassen, einige musikalische Zeichen, über deren
Ausführung noch keine einheitliche Auffassung besteht, nach eiıgenem Geschmack
deuten. Kıne eigentliche Beanstandung scheinen M1r kleinere Versehen erheischen:
M Psaltikon und Psalterion sind nıcht auseinander gehalten. XVILL »In

the eleventh Oratıo de Laudibus Marıae« ist irreführend. (+emeint ist, der 13: Abschnitt
der Oratıo KD  — ist die Deutung von Apolytikion als »Communion
Chant« und A E die Bezeichnung des Koinonikon als Lroparıon etwas VeLIruUull-

glückt. XX XL, Table muß 1n der unteren Zeijle doch ohl heißen: Crypt
LLL (statt VLI); vgl In dem Aufsatz in Dumbarton Oaks Papers ist 146

e ohl nıcht S0T6X%0L ergänzen, sondern ÖC XUPLOG; vgl das ı10d1ıon.
Selbst der FKFachmann mMu. überlegen, bıs AaAus der Angabe »Sabbath of Sexagesima«
(S 158) erkannt hat, daß sıch cdıe V esper Kreitagabend der Käsewoche handelt.

Kngberding
Daumbarton aks Papers. 9/10 (1955/56. Harvard University Press. Cam-

brıdge, Mass un 316
Wiederum haben WITr die besondere Freude, ınen Dahz vorzüglichen and der Daum

barton Oaks Pampers anzeigen können. Der and ist. dem Andenken Alexander
Alexandrowitsch Vasıliev gew1ldmet un! bringt deswegen Beginn ınen Abriß Se1INES
bewegten Lebens (geb Sept 1867; 1904—12 rof. In orpat; T DL Pädago-
gischen Institut St. Petersburg; 1917—925 der Unıiyryersität St. Petersburg; 1925—39

der Uniyersität VO.:  an Wisconsıin; 194448 Senior Scholar Dumbarton Oaks; Maı
1953, ausgerechnet 500 Jahrestag der Einnahme Konstantinopels durch cdıie Türken)
Aus der FKeder VO.  S Sirarple Nerses sS1an, die sich dabeı zunächst auf autobiographische
Notizen tüutzen kann, und außerdem manche persönlichere Note beisteuert, wobel 916e
bewußt die Nachrufe maßgeblıcher Gelehrten Vvoraussetzt, insbesondere dıe Mitteilungen
VO.  S Georg Vernadsky Semimarıum Kondakomanum 1938 e

RLA Dem gleichen Zweck der Ehrung des oten chent uch die VeröffentLlichung elnes
Aufsatzes, den Vasıliev VOTL selner etzten Re1ise nach Kuropa 1m April 1953 hinterlassen
hatte Darın befaßt siıch V. mıiıt dem bilderfeindlichen Krlaß des Chalifen ‚Jazıd AuSs dem
Jahre {(21; der möglicherweiıse auf das bilderfeindliche Kdikt Lieos des Isaurlers, welches
den Biıilderstreit auslöste, eingewirkt hat, Ebenso dıe Notes OMLE Hoısodes CONCETNANG
the relatıons between Arabs and the Byzantıne HKmmprre Jrom the Jourth LO the sıxth Century

6—16), welchen Marıus Canard die Materialsammlung veröffentlicht, welche der
verstorbene Arabist für eine zusammenhängende Darstellung der 1M 'Titel genannten
Beziehungen bereits angelegt hatte

4979 Marıus Canard, Les Aventures d’un DITLSONNAET arabe el d’un natrıce byzantın
L’eDoque des QUECTTES Bulgaro-Byzantınes. Der Kadı Muhassın at-Tanükhi (2 Hälfte des

Jh.) püegte das hliterarısche HU: der musämarät, der Krzählungen, welchen
sich die Chalifen und die Großen des Reiches 1ın den Abendstunden ergötzten. Unter diesen
Krzählungen stellen die » Befreiungen nach der Angst« eıne besondere Gruppe dar,
welcher AUuS Jlen Jahrhunderten (GGeschichten gesammelt sind, die VO.  S Personen handeln,
welche nach großer Not wıder Krwarten die Kreıiheıit erlangten. In NSereInN Hall erzählt
der Araber Qubäth ıbn Razin, WI1e VO.  5 den Byzantınern gefangengenommen un:! später
auf Weısung des Kalsers freigelassen wurde Mıt dıesem Bericht verbindet der Araber
die Krzählung 1Nes Patrıcius der Burdjan, der die Gefangenschaft der Bulgaren geriet.

Canard wendet alle (Gelehrsamkeit auf herauszufinden, Was echtem geschichtlichem
Gehalt den beiden Berichten stecken möchte. Wenn ıch uch TOUZ allen Scharfsinns
kein einwandfreies Bıld gewinnen läßt, bleibt dennoch das ZU Aufhellung beigebrachte
Material wertvoll.
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e Francıs Dvornik, Byzantıne Polıtical Ideas un K ıevan Russıa will zeıgen,
daß die Beziehungen VOon Staat un Kirche 1im Kiewer Staatswesen ın maßgeblicher orm
VO:  s Byzanz her geprägt sind. Das ist nıicht ohne weıteres ersichtlich, weıl selbst ach-
leute einen solchen Einfluß als »virtually negligible« etrachten. Die angestammte Korm
des Staatswesens ın Kı1lew ge1 demokratisch DEWESECNH, alg daß e1In tiefgreifender Einfiuß
VOIl Byzanz her sich hätte auswirken können. Die russischen Städte hatten schon damals
iıhre „Räte« un das Verhältnıis der Kürsten ihren Untergebenen erscheıint recht patrı-
archalisch.

Solche Krwägungen indessen e1in falsches Bild. Denn die Herrscher VOL K1eW
hatten sehr ohl die Möglichkeit, mıiıt den wichtigsten politischen Auffassungen VOL Byzanz
bekannt werden. Ja, manche VOIl diesen Grundsätzen wurden das (;ebäude des
Kiewer Staates eingefügt und Grundlage der weıteren Kntwicklung Rußland.
Die Quellen dieses Einflusses hegen den verschiedenen (kirchen-)rechtlichen Sammlungen,
die AÜAus dem byzantinischen Beich den Weg dıe alawısche Sprachenwelt fanden. Weil
ihnen wichtige Auffassungen über den Herrscher niedergelegt sınd, mußten S1e notwendig
uch sich auswirken, mehr, alg diese Kirchenrechts-Sammlungen als heilig und
ehrwürdig angesehen wurden. solche Quellen kommen In Frage

nıcht der TOOXELPDOG, der eit der Bekehrung Kiews Byzanz Übung WarL,
sondern Se1in Vorgänger, die Kkloga, wahrscheinlich, weil diese Sammlung ın alawıscher
Übersetzung urch die Schüler des Methodius nach dem Todes cdieses Heiligen (88) beı
ihrer Vertreibung AUuSs Mähren nach K1eWw gebracht wurde, aqls Zakon sSudn1] ljudem.
Lehrreich ist besonders, da ß diese äalteste alawıische Rechtsquelle die KEinleitung, welche
Konstantin-Cyrill Milderung der cäsaropapistischen Ideen beigefügt hatte, nıcht auf-
weist.

der Nomokanon des Johannes Scholastikos un! der der Titel Aus chesen Sammlun-
gCcHh ist folgendes hervorzuheben:

&, ın der Sammlung der S87 Kapıtel sind verschiedene Novellen Justinians
nahme gelangt, welche über das Verhältnis VoxL sacerdotium un! imperi1um SaNz byzan
tinıschen Sıinn handeln. Beide (Jewalten stammen VvVoxL ott un sollen ın Harmoniıe mıt-
einander leben Der Kalser hat die Pflicht und daher auch das Recht, über die Kıirche
wachen.

AaAus der Sammlung der Titel bekunden VOLT Liem die CanNnonLes des allgemeınen
Konzils un! des Trullanum dıe Stellung des Herrschers ZULTL Kirche beruft das Konzil;

ratifiziert die Entscheidungen; bringt das auserwählte Volk Gott, wıe COhristus das
verlorene Schaf sucht.

ın der berühmten KEinleitung ZULTL Kıkloga sagt Leo IHS Christus hat den Kajiser be-
rufen, SeINeEe P hrist1) Herde welden, wı1ıe Petrus dazu berutfen hat.

Auf diesen (+edanken beruhen dıe Mahnungen des Stoslovec und der Izborniks VoxL

1073 und 1076, Herrscher Gottes Stellvertreter auf Krden erblicken.
©, Daß diese staatspolitischen (+edanken Klew auch die Praxıs umgesetzt wurden,

beweist dıie Anerkennung, welche dıe byzantinischen Kailiser ın K1eW N  eN; INa hielt
S1e für nıcht vom Volk, sondern für VO.  S ott eingesetzt. Das wird besonders deutlich autf
dem Hintergrund der Thronfolge, w1e S1e 1M vorchristlichen Kılew Übung War. Das ze1ıgt
schon dıe »Krste russische Chronik«. Das beweılst der Zerkovn1] Ustaw des Wladimir.

aber uch original slawıische Werke ofenbaren, WwW1e sehr ihre Verfasser durch byzan-
tinische Ideen beeinfiußt wurden. Am bemerkenswertesten ist, hierfür ıe Abhandlung des
Metropoliten Hilarıon VO.  S Kıew über »Gesetz und (inade« (C 1050 Nıcht bloß n
des dealbildes ınes christlichen FKürsten, welches hıer VOoNn dem hl W ladımir entwirft,
sondern uchI des weitreichenden Einflusses, den miıt seıinen I1deen aut spätere
Schriftsteller ausgeübt hat. Hılarıon wurde somıiı1t verantwortlich für die Tatsache, da ß by-
zantıinische Auffassungen Von der Harmonie zwischen Kirche und Staat, VOIL dem Recht
der Fürsten, über cdhie Reinheıt des (+aubens wachen und für das Ansehen der Priester

SOTSECN, für Jahrhunderte Rußland maßgebend bheben. Ahnliches 1äßt sıch Von der
Pcela, der Ansprache des AuUus Griechenland stammenden Metropoliten Nikephoros VOon

Klew den ürsten Wladimir Monomach, VOIL der PouGcen1]je dieses Wladimir Monomach,
11*
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VO:  } monarchistischen Tendenzen 1 Kürstentum Suzdal Sagenh. Auffallend bleibt dem:
gegenüber dıe nebensächliche Rolle, welche der Klerus beı der KEinsetzung 1nes ‚uen

Herrschers spielt; VOTLT allem, daß nirgends VvVon i1ner Krönung die Rede ist.
IDıie umfangreiche Untersuchung weist überall eine gründliche Vertrautheit muıt, den

einschlägıgen Quellen auf; freılich wiıird die dazugehörige Lıteratur nıcht lückenlos zıtiert.
Indessen wird das entworifene Bild dadurch keine Veränderung erfahren, un Siınd
gespannt auf weıtere angekündigte .heıten des über das 'Thema »staat un! Kirche«.

Sententia cCOoMMUNIS ist, bıs heute, daß die 10. Homilie des Photius 102,
Tage der Kirchweihe der Sos. Nea Konstantinopel, . Ma SS()

gehalten wurde. Demgegenüber zeıgen Romilly Jenkins un! ÖC Mango,
T’he Date AN Siqnıficance of the tenth Homaly of Photrvus, daß sich hıer nicht dıe Nea
handelt, sondern die SOg Palastkirche, die Pharuskirche. Die Hss erwähnen den
Namen der Kıirche nıcht. Wenn 1ın der edit1io princeps durch Peter amb eck (Parıs 1655
der Name der Nea erscheint, ist diese Bezeichnung ohne Stütze durch cdıie Hss erfolgt.
Die Schilderung des Basıleus un des Kaisar, Ww1e dıe Homilıie S1e bıetet, assch nıcht auf
die eıt Basılios’ (—86), wohl ‚ber auf Michael LLL. (842—67) und seınen Kailsar Bardas.
uch War die Nea keine eıne Muttergotteskirche, wIı]ıe diejenıge Walr, welche Photius 1im
Auge hatte, sondern Christus, den KErzengeln Michael un! Gabriel, Elias, der Muttergottes
un! Nikolaus geweiht. Wenn ber dem ıst, mM die Beschreibung, weilche Photius VO.  -

der Kirche g1bt, autf die Pharuskirche bezogen werden. uch manche KEıinzelheıten,
welche 1m auf des Aufsatzes hervorgehoben werden, verdienen Beachtung.
z steht der Aufsatz VOoNn Kgon Wellesz über den Hymnos akathistos, welchen

WIT bereıits oben 135—7 besprochen haben.
17592092 Oliver Strunk; T’he Byzantıne CcE at Hagıa Sophıa Seitdem Dmi-

triewsk1] durch dıe Veröffentlichung einer ülle VO.  — Typika-Hss. der wıissenschaftlichen
Welt ınen Einblick che Verschledenheıiten des Stundengebetes 1ımM byzantınıschen
Rıtus vermiıttelt hat, lenkt VorT allem die Gestalt dieses Stundengebetes der »Großen
Kıirche« der Hagıa Sophia Konstantinopel immer wıeder die Aufmerksamkeıt der
Forscher aut sıch Wir hler Lou1ls Petit, Sofron10 Gassısıl, Anton Baum-
stark, Pan Trempelas, Kvangelos Antonlades, Heinrich Schneider, Alfons
Raes. Nun liefert uch Tof. Olhiver Strunk einen hochbedeutsamen Beıtrag. Dessen
besonderer Wert hegt ın der Heranzıehung un:! neuartıger Quellen: Hss mıiıt mMus!ı-
kalischer Notatıon. Nun wird A ersten Mal Sanz durchsıchtig, diese Gestalt
des stadtkonstantinopolitanischen Stundengebetes den Namen AGLATLKOC räg Be1l
diesem werden nämlich die Psalmen nıcht bloß »gelesen« WI1e be1i sehr vielen nach der
Ordnung des Sabastypıkon der 'all ist sondern alle9 auch dıe Kathismata
des Psalteriıum VO Tage « Dieser Gesang erfolgt urch :wel Halbchöre, eıner die
gregorilanische Psalmodie erinnernden Weıise; denn das nde 1Nes jeden Verses wırd
durch eıne auf ıner bestimmten Sıilbe einsetzende Kadenz melodisch betont; dazu werden
gEWISSE Akzentsilben hervorgehoben. Umgekehrt fehlt die Mittelkadenz vollständıg. ‚Jeder
Vers wIıird VOoNn eiınem Hypopsalma aufgenommen. Vor Begınn des Psalmes rag der Vor:
sänger ıne melismatische Weıse VOTL, welche den Jon, iın welchem der Psalm sıngen
ıst, einführt. Dann ragı derselbe V orsänger ıuıch noch den ersten Vers des Psaalmes VOr,
wıederum ın ‚1Nner reicheren Phrasıerung, un! dann TST SetZ der hor eın mıt der fast
syllabıisch nennenden Weınse.

Als Quellen für se1ine Untersuchungen benutzt zunächst: Athen, Nat. ıbl 2061:;
Athos, Lawra 1473° 148 und W atopädı 1527 Von ıhnen ist Athen, Nat ıbl 2061 dıie
wichtigste, da 331e ihrer AaNzZeEN Ausdehnung diese »SESUNSENE « Art des Stundengebetes
bietet. Sie ist zwıschen 1391 un! 14925 für die Hagıa Sophia Thessalonich geschrieben
un! enthält das Ordinarıum, welches nach ınem Zwei-Wochen-Schema aufgeteiult ıst,

AUuS dem Proprium: Ostern, Apostelfeste, Weihnachten miıt den beiden voraufgehenden
Sonntagen un! damstagen, Weihnachten, Kpiphanıe, Kreuzerhöhung.

Kür die Vesper ist der Ps bezeichnend, sowohl hinsıchtlıch se1lner Wahl WwWI1e uch
seiner Verfiechtung mıt dem Schluß der diakonalen Reihe. Die Wahl dieses Psalmes ist
schon durch das Typikon des Johannesklosters auf Patmos (C. 300) bezeugt Ww1e uch durch
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den 'Vext des ersten Priestergebetes ın arb ST 326 (6 190 Die Psalmen, welche nıcht,
für bestimmte Teile des täglichen Officei1ums ausgesondert sind, werden SOR. Antıphonen
aufgeteilt, deren der stadtkonstantinopolitanische Brauch kennt nıcht gerechnet
Ps 1185 und cdıe Cantıca. Jedes Antıphonon wıird In wel Hälften zerlegt: die Verse der
ersten Hälfte haben als Hypopsalma das Allelu1a, e der zweıten alfte ınen anderen
Kurzruf. Im AaNZCH kennt NSeTeE Hs solcher Kurzrufe. Ihre Melodie ist; fast ausnahms-
los streng syllabisch un wen1g umfangreich. Diese Aufteulung der Psalmen ist atuch ın
anderen Hss anzutreffen; ihre Bezeichnung als »monastıisch« konnte nıcht schlechter
gewählt werden. Beım Vortrag der wechselnden Antiphonen-Psalmen führte der Cantor
den Psalm nıcht durch Vorsingen des ersten Verses eın WwW16e bei den feststehenden
Psalmen (s 0.) sondern or1ff den etzten Satız der diakonalen Reihe autf und formte
daraus folgenden Satz TV OLKXOULLEVNV, Onr Oe6c, AVTLACBOD, G0OG0V, EXENTOV XL ÖLXMUAXCOV

ETLÖNLLA GOUVU. Diesem Satız gab dıie dem Psalm entsprechende Melodie un!
fügte auch das Z Psalm gehörende H ypopsalma bel, das 1Ur verständlich WwIrd. DIie
Melodie des VO.: Cantor vorgetragenen ersten Verses ist. 1U  - aber SENAUSO eintach wıe
dıe des Chores.

Üb61' die Verteilung dieser Antıphona auf die einzelnen Tage 1ä.6+t uLS sowohl Symeon
VO:  $ Thessalonich WI1IeE 1MSerIe Athener Hs im Stich Hıer weiß die Lücke durch die
Hs Agıu Stavru füllen AÄAus ihr erhellt, daß 112a  - der Zeıt, Cdie nicht VO wandelnden
Ostertermıin berührt wird, in Vesper und Laudes täglıch durchschnittlich Antıphona
San (dabeı Sind dıe ständıg wiederkehrenden mıt eingeschlossen). Je nach Länge der
Nächte erfolgte die Verteilung autf beide (A+ebetsstunden nach eıner gleitenden Skala, deren
Endpunkte für den Dezember Antiphona 1mM Orthros un! der Vesper un ım Junıi
für den Orthros un! 18 für die Vesper vorsah. In der Fastenzeıt War die ahl geringer
und nahm S VOIl Woche Zz.u Woche weıter ab, daß 1ın der Woche VOL der Karwoche
1Ur Antıphona 1ım Orthros ıund 1 ın der V esper wurden. Nach Ostern nahm
die ahl iın der Vesper langsam Zı bis S1e den außersten Zielpunkt VO.  S erreichte. — Zur
eıt ınes Symeon VO:  S T'hessalonich 1Ur noch Reste dieser Praxıs in Übung.

Von einschneidender Bedeutung ist ferner die Tatsache, daß keinerle1 Versuch gemacht
wird, diese Antıphona Irgendwıe mıiıt dem Ablautf ıner Woche der uch VO.  a Wwel Wochen
gleichzuschalten. Nur wel feste Punkte, denen miıt dem ersten Antiıphonon begonnen
wird, sind erkennbar: der Montag des Fastenbeginns und die Vesper des Ostersonntags.
Von diesen beiden Punkten Aaus wırd eintach weıter gerechnet entsprechend dem oben-
genannten ları.

DıIie Kigenart des Brauches der Hagıla Sophia ze1gt sich uch 1m Bereich der Cantıca
Sonntag folgte 1mMm Orthros auf das letzte Antıphonon des Psalteriıums das Cantıecum trıum
u  * An den Werktagen stand 1mM Orthros das Benediecetus des Yacharılas zwıischen
den Laudate-Psalmen un! der Großen Doxologie. Um 1400 1M Orthros des Sonntags
dıe Antıphona AUuS dem Psaalterıum durch Ps 118 ersetzt; ebenso Sonntag 1m Orthros
durch ıne 7-Oden-Reihe, welcher 11a  b eın eINZIgES Antiphonon vorausschickte. Das
‚Jles bedeutet den denkbar schärfsten Gegensatz der durch das Sabastypikon VOLSC-
schriebenen Weılse. ]ieser Gegensatz erstreckt sich ‚ber uch auf den ext der Cantıca
WwIe auf ihre Reihenf{folge. Unsere Athener Hs bestätigt Von die Sonder-Reihenfolge,
welche bereits Schneider als OÖrdnung der Hagıa Sophia erkannt hatte das Cantıecum
Annae erscheıint TSt Stelle, wird ber sofort mıiıt dem Magnificat verbunden; das
Cantıcum Jonae wächst mıiıt, dem Cantıecum Isalae elIner Einheit Z  IN  I1; dazu trıtt

Stelle das Cantıiıeum Kzechlae und das des Manasse, uch als Einheıit gezählt. So
SINd ‚wel Cantica mehr, un anderer KReihenfolge. uch den Hypopsalmata
den einzelnen Cantıca zeigen sich deutlich die Unterschiede dem Brauch des Sabasty-
pıkon. In der Aufnahme des dichterischen Kanons hatte siıch die Hagıa Sophla lange
eıt ablehnend verhalten. Symeon VO.  S T'hessalonıch berichtet, TST habe ih: eingeführt.
Kr stellte ıhn zwıschen den Ps un! die Laudate-Psalmen. Die Athener Hs aber SETZ
ı; dem einzigen Fall, S1e ih; bıetet, hınter die etzten acht der für diesen Orthros
vorgesehenen 19 Antıphona. So wollen die Strophen des Kanon absolut nıcht Psalmodie
assSCIL,
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Ebensowenig kannte die Hagıa Sophıa die Stichera ZU K  UpLE KEXODAEN der Vesper. Sie
begnügte siıch mıiıt iınem einfachen Hypopsalma, welches nach ınem Ziwel- Wochen-
Schema täglich wechselte.

Dagegen sind die dreı »kleinen Antiphonen« nde der Vesper e1In Gegenstück
den dreı Antiıphonen Beginn der Meßliturgie wıieder e1n Proprium der Großen

Kirche Diese dre1 kleinen Antıphonen haben ıch auch iınen Platz Rıtus der Kniebeuge
Abend des Pfingstsonntags sichern gewußt.

Von großem Interesse sind Hss des Gottesdienstes nach der Ordnung des Sabastypikon,
welche größere der geringere Anleıhen beim Iypıkon der Großen Kırche gemacht haben
Umgekehrt finden sıch auch Einflüsse der Ordnung des Sabastypıkon autf den Brauch
der Hagıa Sophla: Abschaffung der Praesanctificatenliturgie Karfreıitag; Üb€l‘
nahme der Horen dieses Tages nach dem Brauch der »Heiligen Stadt«.

Be1 iınem weıteren Besuch Griechenland un! autdem Athos hat noch weıtere Zeugen
des »Gesungenen Stundengebetes« entdeckt: Kutlumusı 456; AD7;: Iwıron 0477 un 1120;
Watopädı 1529 und VOTL Jlem Athen 2062 Letzterer Zeuge ist noch ELWwWAas alter als dıe
zugrunde gelegte Athen 2061 un:! manchen Stellen noch ausführlicher, anderen
dagegen kürzer.

Die Ausführlhlichkeıit, welche WITr unNns be1i der Besprechung dieses Aufsatzes gestattet
haben, ist zunächst eın Beweis für die Bedeutung der Förderung uNnseTer Kenntnis des
»gesungeNEN« Stundengebetes des byzantinischen Rıtus, welche WITr diesen Untersuchungen
beimessen. Sie soll ‚ber auch eine bewundernde Anerkennung se1n für die nüchterne und
SOUvVerAan beherrschende Art, mıiıt welcher das 11EUC Material das bisher bekannte e1iNn-
geführt wurde, und für die bescheidene Zurückhaltung, mıiıt welcher die Ansichten AuSsS-

gesprochen wurden. 196 und A()92 ist der Morgenpsalm als Pentekostarıon be
zeichnet. In den hlıturgıschen Büchern, welche Verfügung stehen, führt Ps die
Bezeichnung pentekostos; Pentekostarıon ist das liturgische Buch, welches iın den Wochen
der österlichen e1ıt benutzt wird.

Manfred Bukzofer (T Dez 1955 stieß eiıner Hs der Huntington Lıbrary auf e1n
außergewöhnlich reiches Melisma über dem Wort cayul 1ın 1ner der Antiphonen, welche

der westlichen Kirche Fußwaschung Gründonnerstag werden. Ernst
Kantorowı1cz or1ff diese Anregung auıtf un! legt ihre Frucht dem umfangreichen

Aufsatz T'he Bantısm of the Amostels Kdazu 54 Abb.) nleder. Kr hebt folgendes
oft mıiıt reichhaltigster Literaturangabe hervor: das Problem, ob die Taute be1l der Fuß-
waschung Gründonnerstag eingesetzt wurde; das Problem, ob die Apostel be1 der
Fußwaschung getauft wurden ; das Problem, ob die Fußwaschung dem Abendmahl VOL-

angıng der iıhm folgte; ferner die Tatsachen: allen östlichen Kirchen bestand 1ne 9DC-
WwI1sSSe Neıigung, die Fußwaschung als sakramentale Handlung werten der doch weni1g-
stens S1e der Einsetzung der Eucharistie vorausgehen lassen.

In nicht-römischen Kirchen wurde die Fußwaschung gelegentlich den Taufrıtus
eingebaut. In ıner Gruppe VO.  S Darstellungen der Fußwaschung finden WIT Petrus, der
mıiıt der Rechten bıttend auf den Kopf weıst; ıner anderen Gruppe streckt die
Hände abwehrend aus (Wilpert nannte diese Art cdie »römische«.) In 1iner Gruppe VO.  —

Hss findet sich nıcht die Antiphon Venıt Petrum, 1ın französischen un: englischen Hss
ist S1e dagegen geläufig; d1esen letzteren findet sıch aber nıcht dıe Antıphon br carıtas
el WANNLOT , wohl aber die Verbindung der Antıphon nte dArem Testum mıt, Venıt A.d, Petrum.
Und dieser Gruppe findet ıch das reiche Melisma über Capul Daß hiler örtliche Kigen-
aTrt und gebietsmäßiger infduß sich zelgen, hegt autf der Hand. Die verschlıedenen Linien
der Abhängigkeit einzelnen mıiıt Siıcherheıit nachzeichnen wollen, erfordert angesichts
der Quellenlage eine außerst vorsichtige Hand 230 werden Worte AaAuSsS der Spendung
der Ölung nach byzantinischem Rıtus als »T1te of the Conseecration of the Holy IIS((
angeführt. Da die Spendung der Ölung keinen besonderen Tag gebunden ist, hegt hıer
eiıne Beziehung ZU.Gründonnerstag a ls »the medical day of the lıturgical Carl nicht VOT.

253300 Paul Underwood berichtet vorzüglichen un« reich bebilderten
Übersichten über dıe heiten des amerikanıschen Byzantıne Instıtute Istanbul 1ın den
Jahren 1950-54
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HKFırst Prelsminary FEieport the Restoratıon of the Frescoes un the Karıye (amıın nl
TIstanbul y the Byzantıne Institute 1952-54 Der Zyklus, der bisher teilweise bekannt
War, besteht AUS folgenden Szenen: ın der Concha der Apsis die Anastasıs; 1mMm Apsisbogen
Erweckung der Tochter des Jaıirus un: des Jünglings VO  w Naim:;: dazwischen Erzengel
Michael ım Medaillon; der Kuppel Madonna (Brustbild) mıt Kınd, frontal VOL der
Brust; das hebt überraschenderweise beide Hände ZU KRedegestus; ın den T
kein12 nıcht weıter individualhlisıerte Engel des Herrn; der erste Kngel rag oben Stab
das dreimalige Ag10s und wird damıt als Krzengel gekennzeichnet, alle anderen haben 1Ur

den blühenden Stab Der 6., un! i Engel tragen Je eine Weltkugel, während die übrıgen
mıiıt der Linken ihr ({ewand halten IDiese ewandung ist jedesmal anders ausgeführt.

Naotes the work of the Byzantıme Institute un TIstanbul 1954 der Hagıa Sophla
wurden Wwel Räumen der Südwestecke Mosaıken aufgedeckt. Das Hauptstück, auf
das e1in aNnzer Zyklus VO.  - mıindestens Kıguren bezogen ist, stellt eine Deesıs dar. Von
den FKıiguren ind wenıgstens Resten erhalten. Aus ihnen sindnder Möglichkeit
der zeitlichen Festlegung die ökumenischen Patriarchen AuUuSsS der eıt des Bilderstreites
Nikephoros un! (+ermanos hervorzuheben. Die Mosaiken Sind und 900 anzusetzen.

Unter den Dekorationen 1im Raum über der Kampe finden sıch Inschriftenreste 1m
Mosaık, welche siıich auf eiıne ursprüngliche, vorikonoklastische Darstellung beziehen.

Wer die farbigen Wiedergaben der Mosaıken AuUusSs dem Kso- un EKExo-Narthex der
Chorakırche LWa bei Grabar, Pernture Byzantıne (Genf 19538 kennt, ist durch
die hler gebotenen LUFL 1ın schwarz-weiß gehaltenen photographischen Wiedergaben twas
enttäuscht. Dennoch verfolgt INa  = mıt größtem Interesse die Fortführung der Remigungs-
arbeıten diesen Räumen SOWI1Ee cdie Planungen für zukünftige heıten. In den ebenfalls
gereinıgten Mosaiken 1mMm parekklesion des Pammakaristos-Klosters erscheint Christus
unter dem SONST ungewohnten Titel On ÜTEDAYATOG. Die Beschreibung und Abbildung
des in intarsla, ODUS sectile, OPUS tesselatum und OD Alexandrınum gearbeiteten, AUuS

dem stammenden Fußbodens AuUuS der Südkiıirche des Pantokrator-Klosters schheßt
diesen inhaltreichen Bericht ab

1280 GHanrvıille Downey, T’he OChurch of AI Sarnts (Church of T, T’heophano) VLE

the OChurch of the Holy Amostles at Constantıinonple. Bis In dıe Jüngste e1t War 118a  b sıich nıcht
klar, WwW1e iıch die beiden ım itel genannten Kirchen zueinander verhalten. Noch

Ebersolt, Sanctuarıres de Byzance (Parıs 1921 sah hiler nıcht klar. rst Janın
deckte seinem monumentalen Werk Les HKglıses el les Monasteres Ade Constantınople

La Geographre HKeclesiastıque de ’ Emprre Byzantın 1, (Parıs 1953 dıe wahren Ver.
hältnisse auf. Downey greift diese Untersuchungen noch einmal1 auf, ergänzt un! vertieft
S1e nach verschliedenen Rıchtungen, daß heute mıiıt Sicherheıit agen können:

Leo erbaute der Ostseite der Apostelkirche eine Kirche Ehren selner
ersten (+emahlın Theophano.

Diese Kirche wurde später Allerheiligenkirche umbenannt.
Konstantın Porphyrogennetos erbaute 1ın unmittelbarer Verbindung mıit der Her:

heiligenkirche eın Oratorium hren derselben Theophano.
Begraben War die Theophano aber der Apostelkirche selbst.
Ihr Todesdatum ist, der 10 November 893 Kngberding

Byzantınısche Geschichtsschreiwber, herausgegeben VO  - Univ.-Prof. Dr
A Ivanka. Styrıa, Graz-Wien-Köln.

Byzantınısche Diplomaten und östlıche Barbaren. Aus den Kxcerpta
de legatıonıbus des Konstantinos Porphyrogennetos ausgewählte Abschnıtte
des Priskos und Menander Protektor übersetzt, eingeleıtet und erklärt Vox

(jymasıalprofessor Dr TNS Doblhofer 1955, J04 Karten 8,50
Vademecum des byzantınıschen Arıstokraten. Das SOS. Strategıkon

des Kekaumenos übersetzt, eingeleıtet und erklärt von Univ.-Prof. Dr Hans-
Georg eck 1956, 164 7,50
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Bılderstreiut unıd. Arabersturm un YZANZ Das (717-é13) Aaus

der Weltchronik des Theophanes übersetzt, eingeleıtet und erklärt VON

Gymnasıalprofessor Dr Leopold Breyer. 1957, 244 Karten. 8,50
Wiederum haben WITL die KFreude, VO.  - dem rüstigen Voranschreiten der wertvollen,

praktischen dammlung »Byzantinische Geschichtsschreiber« Zeugn1s ablegen können
(vgl OrChr 11955] 1492 un [1956]

bringt Auszüge Aaus :wel verschiedenen Geschichtswerken, welche jedoch durch
qMie WIe S1e auft gekommen sind, zusammengekoppelt werden. Kaiser Konstantin
Porphyrogennetos heß entsprechend dem eist Sse1INer eıt umfangreiche Kxecerpte Aaus
allem Wissenswerten der Vergangenheıit In handbuchartigen Sammlungen, nach Fächern
uUun:! Materie geordnet, anlegen. Die wichtigste dieser Sammlungen ist dıe große KEnzyklo-
pädıie der Geschichte un:! Staatswissenschaift, welche Sachgebiete umtfaßte Von diesen

Sachgebieten sind uns vler erhalten, darunter auch die Kxcerpta de legation1ibus. Von
besonderem Interesse innerhalb cdieser Kxecerpta sind jene, welche ın direkter Überlieferung
nıcht mehr erhalten Sind. Dahın gehört das Werk des Priskos, der 0OS1MOS anschließend
die Geschichte selner e1t schildert un: für die vIier mittleren Jahrzehnte des die
einz1ge zeitgenössische byzantınısche Quelle darstellt, deren Wert noch dadurch erhöht
wird, da vieles als Augenzeuge berichtet. Dahın gehört auch das Werk des Menander,
welcher den Zeıitraum VOIl 558—H89 schildert, aber nıicht q,Is Augenzeuge, sondern aut Grund
gew1issenhafter Urkundenforschung. Wıe der Titel des Sachgebietes besagt, sind die Aus-
zuge uıunter dem Gesichtspunkt gemacht worden: W16e haben sich die byzantınıschen
Diplomaten den ausländischen Höfen ihrer Aufgabe entledigen gewußt un: W1e
haben sich die fremdländischen (+esandten Kaiserhof Iın Konstantinopel verhalten ?
Eın buntes ild der Vertreter verschiedenster Völkerschaften rollt VOT unseTrTem geistıgen
Auge ab Türken un! Perser, Hunnen un Awaren, die Völker des Kaukasus un! die
firühen Slawen. Die Byzantıner vertreten die Kunst der glatten Zunge un der über-
legenen Staatskunst, beweisen Selbstdisziplin und Bereitschaft selbst /A Einsatz des
Lebens, schrecken nıcht VOL plumpen Täuschungsmanövern zurück, w1ıssen aber auch
gegebener eıt die SaNnzc Macht ıhres Reiches cie Wagschale werten. Nimmt INa  -

alledem noch die Tatsache, daß sich jene Jahrzehnte handelt, da, d1ie » Barbaren«
immer VOIl die Tore des christlichen Reıiches pochten, da ein Attila, che Welt in
Atem hielt, dann kann INa  5 unschwer eCrhıesscCh, welche Spannung diese Berichte in dem
Lieser wecken. Um dankbarer ist dieser, WEeNnNn dazu auftauchende Fragen den SOTS-
fältig gearbeiteten Anmerkungen gut behandelt findet;: uch die dort verzeichnete ILateratur
zeug VO:  5 der Vertrautheit des Krklärers mıt dem Stoff. (+ewundert habe ich mich Nn daß
auft der zweıten Karte eın häufig vorkommender Name WIe Swanıen nıcht Zz.u finden ist.
Dalß der Name Georgien AUuS Gurg entstanden ist, ist nıcht sicher, W16e behauptet

In legt eın 1m Staatschenst ergrauter und 1U  w 1mM Ruhestand lebender Strategos
(wahrscheinlich der berühmte (Jeneral Katakalon Kekaumenos, (3 Nutz un
TOMMEeEeN se1Iner Söhne se1INe Lebenserfahrungen n]leder nıcht gesucht rhetorischem
Stil, sondern schlichter Sprache. Die Benennung dieser Niederschrift q ls Strategikon
ist parte potiorı verstehen, auch viele andere Amter und Aufgaben berück-
sichtigt werden. Kın ın den Hss mıiıt diesem Strategikon verbundener,
Fürstenspiegel, dürfte denselben Kekaumenos Z Verfasser haben.

Schritt un Urıitt offenbart der köstliche Schatz der persönlichen Krfahrungen den
klugen Lebenssinn des Autors. Ja se1Ine Beobachtungen haben 1n vielen Punkten Gültig-
keit für a‚lle Zeıiten. Die eingestreuten Geschichten AUuS veErSaNSCHCH Zeıten könnten noch
heute 1m Unterricht Verwendung finden.

Die Übersetzung hest sich Hüssıg. FKıne geistvolle Einleitung stellt das Besondere der
Schrift und des Charakters des Schreibers lichtvoll heraus. IDıe Anmerkungen sınd
VO  S präzıser Wirkung Nur hätten 991e eLWwas reichhaltiger angebracht werden sollen. So
ist 131 nıcht ohne Bedeutung, da 3 der Leser über die Lage der Stadt C  supolis
nau unterrichtet WITrd; denn 1U dann hat dıe Erzählung ihre letzte Wirkung.
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bietet AUuS der Chronographia des Theophanes die Berichte über die ere1gnN1S-
reichen ‚Jahre VON 717 bıs 813, die VOLr allem durch drei Schlagworte gekennzeichnet sind :
Biıldersturm, Abwehr der heranbrausenden Araberheere, Karls Gr. Ostpolıitik. T’heo
phanes 1ä.ßt diese Kreignisse unseTeNM Auge mıt ıner Eindringlichkeit vorüberziehen,
WI1e 916e NUur e1In persönlichst Interessierter vermitteln kann. Diese persönliche Note des
Geschichtsschreibers offenbart sich uch 1ın se1INeT relig1ösen Kinstellung, welche überall
qdıie Spuren der göttlichen Vorsehung entdecken weıiß un! bei den Feinden der Ortho-
doxen nicht mıiıt den entsprechenden Beiıworten Sspar

Der Übersetzer hat keine Mühe gescheut, auch dem Laıen einen leichten Zugang
hieser Art der Geschichtsschreibung ebnen. Die Übersetzung ist sorgfältig; e 'An:-
merkungen aufschlußreich; Karten, Übersichtstabellen, Regıister bereıten wahre Freude.
Trotz dieser aufrichtigen Anerkennung glaube ich folgende »Schönheitsfehler« nıcht mıiıt
Stillschweigen übergehen sollen :

heißt VO  - Papst Gregor »er hatte die höchste Stelle, nämlich den Petrus-
thron inne«. Theophanes Sagı I1EToOVU TOU XOPUMALOU GUVOD0oVOG. Das bedeutet aber:
hatte den Thron des Petrus, des obersten (der Apostel), inne!

»das Volk verlangte stürmiıisch cdıe Achtung Konstantins. « (Jemeint ist aber c1e
Absetzung als Kazjnser.

K heißt »Abasgen (heute Abchasen)«; das ist; nıcht Ganz NAauU; denn »Abasgen«
ist 1Ur die byzantinische Wiedergabe des heimiıschen, alten Namens »Abchasen« S vgl

oumanof{if, Chronology of the kıngs o} Abasgıa and other Problems Mus 1956
1588 das Omophorion ist nıicht »eın kirchliches Kleidungsstück des Patriarchen«,

sondern der Bischöfe insgesamt. Nıcht die » Bilder« sind das hervorstechende Merkmal,
sondern cdıe großen Kreuze.

194 Kıs entspricht nıcht den Quellen, 1111 gesagt wırd, daß der Zusatz On STALOOÜELG
ÖL NLG nach jedem Anruf des Irısagıon gemacht wird. Die gewöhnliche Ausführung ist, die,
daß der Zusatz nach Ü YLOG A0& voaTtTOoC erfolgt. Patrıarch CaCclus wart Petrus Fullo
VOorT, habe den Zusatz uch nach A YLOG LOXUPOG gemacht. Um Raum SDareN, verwelse
ich auft Hanssens, Institutiones Inturgicae de Rıtıbus Orzentalibus (Kom
1932 119151

203 die Bemerkung über das Ahbramıalon ürde be1 Benutzung VONN Janın;
Geogranhre Heclesiastıque Ade ’ Emprre Byzantın I; Les Kglises et; les monasteres (de

Constantinople) (Parıs 1953 8 — 1() ohl LWas anders ausgefallen SeIN.
Engberding

Russısche Mystık. Ausgewählte exXxte Kıne Anthologıie. Übertragungen
VOINl Reimbhbhold VON Walter, Begleitworte VO  S Juhus Tycıak Patmos-
Verlag, Düsseldorf 1957, 256 Seıten, Leinenband 16,80

Reinhold VO  > Walter hat der deutschen Sprachwelt durch SeINE Übertragüng » Kın
russisches Pilgerleben « (Berlin 1925 inen viel beachteten Zugang Dı einer Kıgenart
ostchristhlhcher Mystik erschlossen. ‚Jeder Kıngeweıihte wird ıhm deswegen dankbar se1ln,
10881 Jetzt aut diesem Wege weıterschreıtet und 1ne kleine Anthologie russischer
Mystik herausbringt. Diese umfaßt zunächst einNne Überarbeitung des genannten russischen
Pilgerlebens (S J—101 un ergänzt S1E durch wichtige Ausschnitte Aaus dem zweıten 'eil
desselben Pilgerlebens, der bıs heute noch nıcht ins Deutsche übertragen worden ist.

Hier steht das Jesusgebet 1m Vordergrund, Uun! bekommt cdiıese Zusammenstellung
(S 103—17/8) treffend die Bezeichnung »Gespräche über das (+ebet«.

Kıne andere, aber ebenso wesentliche Seıite ostchristlicher Mystik wıird sichtbar, WE1111

das Gespräch des hl Seraphim VO.  s Sarow über das Taborlicht und den Weg dorthin als
drıtte (+abe dargeboten wird (S 179—193)

Und wıeder nımmt die Anthologıie eiıne charakteristische Wende, WEeNN die auf der
Kultmystik autruhenden (+edanken Gogols über cdıe hl Liturgıie den Abschluß bilden
(S 196—253)

Niemand kann sich der Mächtigkeıt un Gnadenfülle dieser, Iın schlichtem (+ewande
gebotenen Mystik entziehen. Hıer trıtt wirklich ıne Seite des echt-christlichen ZU.
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(Areifen nahe unNns entgegen; vielleicht noch packender und mitreißender als der kürzlich
erschıenenen deutschen »Kleinen Philokalhe« (Einsiedeln 1956

Die Übersetzung est ıch se1ıtenwelse völlig glatt Wenn ‚ber 1m Vorwort VO:  5 dem
» Altmeister russischer Übersetzungskunst« gesprochen wird, muß INa  m} sıch über Folgendes
doch wundern: An nahe VO  - (!) Kijew (S 116); möglichst nahe VO.  w (!) den Irommen
Knechten Gottes (S 119): entgegen (% sollte heißen: entsprechend) seinem Vermögen
(S 126); daß voller Eıfer erfahren betrachtetet (S 181) KEngberding

Joseph Molıtor, onumenta 1berıca antıqwo0ra. Terxtus (C’hanmetr el Hae-
melr Louvaın 1956 165 166, subs1ıdıa

In diesem wertvollen Buche wird eiıne Sammlung VO!  — Inschriften, biblischen und
patrıstischen Chanmeti- und Haemeti- LTexten mıiıt lateinischer Übersetzung dargeboten,
cdıie den altesten Denkmälern der georgischen Sprache gehören un! demzufolge VO.  b
höchster Wichtigkeit sind nıicht bloß für Philologen, sondern auch, und In noch höherem
Maße, für Historiker, Patrologen und Bibelforscher 1mM allgemeinen.

Näherhıin enthält die Sammlung: dreı Inschriften der Bolnisikıirche AaAus dem ‚Jahre
493/494; Inschritten Aaus der Kreuzkirche bei Mzchetha, deren Entstehung in die eıt
des 6./7 ahrhunderts anzusetzen ıst; dreı Inschriften des un un! dreı weıtere
/Ax eıl beschädigte Mosaikinschriften A UuSsS dem Ne  e entdeckten georgischen Kloster des

'T ’heodor Bır el-Qatt unvweıiıt VO  m Bethlehem Palästina; 316 sind ins da-
tıeren. Daran schließen sich Chanmeti- un! Haemeti1- Texte biblischen Inhalts,
mıtsamt 12 Chanmet1i-Kragmenten AuUuSsS der Patristik, VO  — denen cdie meısten dem » Bischof
Johannes« VO:  S Konstantinopel (Chrysostomus) zugeej1gnet werden; danach ist ihre Über-
agung ins Georgische VOL das datiıeren; vgl Mus 1950 2010 Anm Den
Abschluß der schönen Sammlung bıldet eın doppeltes, georgisch-lateinisch-griechisches
und griechisch-georgisches Glossar, dessen Wert nıcht hoch einzuschätzen ıst;

stellt eine ausgezeichnete Krgänzung Dı seiInem Altgeorgısches (Alossar ausgewählten
Bıbeltexten KRoma 952 dar. Dem aNZCH geht eiIne Kıinleitung VOIAaUS, ın der aut die
Wichtigkeit dieser Literaturdenkmäler, auf deren Quellen un: Anlage 1n dieser Ausgabe
hingewiesen wird. Was dıe beigegebene lateinısche Übersetzung angeht, ist, S1e ‚Jes
Lobes würdig: getreu nau un! »wörtlich WI1e ur möglıch«. ITTrotz vieler Vorzüge
mussen WIT doch den ext etwas näher ins Auge fassen, denn bedarf ein1ger Kıichtig-
stellungen.

Z VL A, nıcht »eınes Martyrer«(festes), sondern des »Pfingst«(festes).
Verwechselung Von Martwihla Pfüngsten) und Martwiloba (Martyrıum).

Die Worte 09 Oba 69 (sub rege) gehören.Zu streichen ist die An-
merkung »Lege PIO .‚ Xg da a dm6göd e1in altgeorgischer technischer Ausdruck für
»vollenden « ist, insbesondere, WE VO  - Bauten die Rede ist. Nach aflfıxımus ist. hanc
einzufügen und vestras ıst durch nOostras ersetzen.

La ymggero ist ohl mıiıt habıtaculum un: nıcht mıt commoratıo wıiederzu-
geben, weil sich hıer ınen Wohnort handelt.

akur Sta akıu lesen.
Vers Statt gul CO gratus e1l-Iu1r mMu stehen (wortwörtlich übersetzt):

Q UEIN CgO gratum ML feec]l.
66 Vers 10 0005 0Yy“IOgem O bw630m0obal largıentes des1ıderıium. Hier

ist, Ja VO  - den uüchten der Kommunılon dıie Rede.
OVIS] ad serrl1iendum (dbaswm Oa o) Aanidze hat 0azbn3OaE

ad salyandum.
Statt 030 HO (nıcht 033005 ©) ist ohl 000 MI© grandiıter

der opulenter setzen.
83 009gdbomad iunlorıbus STa adiutorıbus (dV900 1Un107). Alle

diese Worte sind auch (Hossar entsprechend richtigzustellen.
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Von Jen neutestamentlichen Texten dieser Sammlung gehen NUur ‚WwWel KFragmente
(S. Matth. DE und 23ı I1. 18 Luk. 19) mıiıt vgl L1SCIC Geschichte
der kıirchl Lıteratur, 316); während a{ die übrigen miıt 6Ng verwandt sind.

Kür unNnsSs ist hler wichtig das zweıte Stück Luk. 1'—‚ das miıt der Perikope der 'arıser
Hs Nr. di fol 350r (10./11 Jh.) gut W16e identisch ist. Da das Chanmeti-Fragment
zahlreiche Lücken aufweılst, lege iıch die Varıanten der Par. 9i die selbstverständlich
keine Chan-Präfixe mehr enthält, hlıer VOTL.

09b%
ÜOäm. folgt In 020 ille, und auf 0005 HO03 valde

Y MOOMOOS 0065 QÖ Y3©Q0 MIEY Yba Ham dad(za procurrebat aNnte et Aar-

cendit In fiecum ut 009© 05 OLMm 3a ] Ma Obmza m 20© &6909 abeundus Q u al

5M69@3] 0069@©> inspexıt. Statt L © ]d ©dadmM3I9gE© mMu stehen aMl MZIO©
descende [om9gb hat © 9gb ba6emba 09bba mo 6b

hgd0 hodie 1n domo tua oportet SSCc

Das erste QD et fehlt ın F 0230 illum
O20 — ıllum QÖ boOyM9gbBesprechungen  155  Von allen neutestamentlichen Texten dieser Sammlung gehen nur zwei Fragmente  (S. 9'n. 7. Matth. 6—7 und S. 23, n. 18. Luk. 19) mit G 1 zusammen (vgl. unsere Geschichte  der kirchl. georg. Literatur, S. 316), während all die übrigen mit G 2 eng verwandt sind.  Für uns ist hier wichtig das zweite Stück. Luk. 9. 1—8, das mit der Perikope der Pariser  Hs. Nr. 3, fol. 350 r (10./11. Jh.) so gut wie identisch ist. Da das Chanmeti-Fragment  zahlreiche Lücken aufweist, so lege ich die Varianten der Par. 3, die selbstverständlich  keine Chan-Präfixe mehr enthält, hier vor.  19. 1. o9gbw om. P.  2. Auf boya folgt in P 080 = ille, und auf @0& — HÖ0 = valde.  4. Fahdomad foba d 30 MIOYLS anmdd(za = Pprocurrebat ante et ar-  cendit in ficum ut P. 8096 Faobmgacn] fahbemrga m 30@w&999 = abeundus usque ad.  5. mbgos] I0b9@s = inspexit. Statt [e]> ©dmzgE@ mMuß stehen za wrdm3ZgE  = descende P. Statt [mm9gb ... yuHqgaa hat P: ©m9gb babmba Bgbba ma6b ynqal  hgdo hodie in domo tua oportet esse me.  6. Das erste > = et fehlt in P; 080 = illum om P.  7. 080 = ilum om. P. © bo@ynagb ... vdE3“NIE] 30030090 3006  35G0bs (znm@gomabs maba Boazow@d ynmgdaet = quoniam quomodo apud homineum  peccatorem intravit ut esset P.  8. [>wea]>s] Famdmgnw> = adstitit P. Jobmgg] dngbug = dabo P, 6n89w089]  o g30bo = si cuiusque P.  Nun benutze ich die Gelegenheit hervorzuheben, daß die altgeorgischen Lektionarien,  deren Text demnächst in CSCO von Löwen erscheinen wird, eine Menge von biblischen  Perikopen bieten, die mit allerältesten georgischen Rezensionen nahezu in eins fallen.  Wir hoffen auch sie einmal veröffentlichen zu können. Es ist weiterhin bekannt, daß die  altgeorgische im 5. Jh. entstandene Übersetzung der Bibel, im 6./7. Jh. einer Revision  unterzogen wurde; das wird auch vom H. H. Prof. J. Molitor indirekt bestätigt, wenn er  vom Sinai-Lektionar, das nur revidierte Texte enthält, auf S. XIV—XV seines Buches  meint: »Die phototypische Ausgabe dieses Chanmeti-Lektionars läßt deutlich erkennen,  daß die Schriftform sich sehr mit der der Inschriften von Bolnisi und Mzchetha berührt  und spätestens in den Beginn des 7. Jh. zu datieren ist«. Diese Revision, wenigstens  was das Tetraevangelium angeht, ist höchst wahrscheinlich als identisch mit der zu betrach-  ten, die Georg von Iviron mit dem Namen »Sabac’miduri« (vom hl. Sabbas) bezeichnet  (vgl. unsere Geschichte, S. 314).  Michael TarchniSvili  E. S. Drower, Water into Wine, A Study of Ritual Idiom in the Middle  East, John Murray, London 1956, 273 Seiten und 18 Tafeln, 25 s. net.  Lady Drower gibt in ihrem neuesten Buch einen Überblick über den Gebrauch und die  Verwendung von Brot und Wein in den Riten der christlich-orientalischen Gemeinschaften,  der Mandäer und der Parsis. Von den christlich-orientalischen Riten werden der russisch-  orthodoxe, griechisch-orthodoxe, griechisch-katholische, jakobitische, armenische, nesto-  rianische, chaldäische, koptische und äthiopische Ritus bezüglich der Zurüstung und. der  rituellen Verwendung von Wein und Brot ausführlich behandelt. Das Buch beruht weithin  auf persönlichen Beobachtungen der Verfasserin auf ihren Orientreisen. Besonders wert-  voll wird es durch die reichlich beigegebenen Skizzen und Abbildungen der eucharistischen  Elemente und der im Zusammenhang damit gebrauchten liturgischen Geräte. Die genaue  Schilderung der Brechungszeremonien mit ausgezeichneten Bildern des eucharistischen  Brotes (mitunter auch in verschiedenen Stadien der Brechung) machen das Buch für ein  Studium dieser Fragen unentbehrlich, wenn man auch der Tendenz der Verfasserin, die  christlichen Riten des Orients mehr als eine »continuance« als eine »adaption« WOor-  christlicher orientalischer Formen zu sehen, (trotz aller Zugeständnisse, die man für die  Übernahme gewisser Formen machen muß) nicht zustimmen kann.  ‘  E. Hammerschmidt©Oa OMI 30903 009©® 3005 ©

35(30bd (32.©030@m0bd 5Sb5 09053005 quon1am quomodo apud homıneum
peccatorem intravıt ut esset

[>MOR Ya 0dMZ0Qd adstıtıt 00L”9(3] 003L(39 dabo 6009 009|
230b0 1 CUlUSqUE

Nun benutze ich die Gelegenheıit hervorzuheben, da dıe altgeorgischen Lektionarien,
deren ext demnächst ın SCO VO.  } Löwen erscheiınen wird, eıINe Menge VO.  } biblischen
Periıkopen bıeten, dıe mıiıt, allerältesten georgischen Rezensionen nahezu 1nNs fallen.
Wır hoffen auch S16 einmal veröffentlichen können. Ks ist; weıterhıin bekannt, daß e
altgeorgische 1m entstandene Übersetzung der Bibel, 1 Bl ıner Revısıon
unterzogen wurde  $ das wıird uch VO. rof. Molitor indirekt bestätigt, WenNnn

VO Sinai-Lektionar, das 1LULX revıdierte Texte enthält, aut MCa se1INeESs Buches
meınt: » Die phototypische Ausgabe dieses Chanmeti-Lektionars 1ä.6t deutlich erkennen,
daß die Schriftform sich sehr mıt der der Inschriften VO  - olnısı un! Mzchetha berührt
un! spätestens ın den Begınn des datiıeren ist<«. Iiese Revisıon, wen1gstens
Was das Tetraevangelium angeht, ıst höchst wahrscheinlich S identisch mıiıt der betrach-
ten, die Georg VO.  S Iviron mıit dem Namen »Sabac’miduri1« (vom hl Sabbas) bezeichnet
(vgl 1SeCeIC Geschichte, 314) Michael Tarchnisvil:

Drower, Water anNıtO Waıne, Study of Rıtual ILdıom Iın the Mıddle
Kast, John Murray, London 1956., 273 Seıten und Tafeln, ”5 net,

Lady VUDrower g1ıbt iın ihrem neuesten uch ınen Überblick über den Gebrauch und die
Verwendung VO.  w Trot un! Weın ın den Rıten der christlich-orientalischen Gemeinschaften,
der Mandäer un der Parsıs. Von den christlich-orientalischen Rıten werden der russisch-
orthodoxe, griechisch-orthodoxe, griechisch-katholische, jakobitische, armenische, nestoO-
rianısche, chaldäische, koptische un: äthiopische Rıtus bezüglich der Zurüstung und der
rituellen Verwendung VO:  w} Weın un Tot ausführlich behandelt. Das uch beruht weithin
auftf persönlichen Beobachtungen der Verfasserin auft ihren Orientreisen. Besonders wert-
voll wird durch die reichlich beigegebenen Skizzen un! Abbildungen der eucharistischen
Klemente und der 1Im Zusammenhang damıt gebrauchten liturgischen Geräte., Die SCHAUC
Schilderung der Brechungszeremonien mıiıt ausgezeichneten Bildern des eucharistischen
Brotes (mıtunter uch ın verschiedenen Stadıien der Brechung) machen das uch für ein
Studiıum dieser Kragen unentbehrlich, WeN 10189  -} auch der Tendenz der Verfasserin, die
chrıistliıchen Rıten des Orients mehr als 1ne »continuance« als eıne »adaptıon.« VOL-

christlicher orientalischer FKormen sehen, (trotz Her Zugeständn1sse, die 1488128  - für die
Übernahme geW1sSer Kormen machen muß) nıcht zustiımmen kann.

Hammerschmidt
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Mitteilungen
1926 machte Robert Pıerpont Blake selinem Katalog der georgischen

Hss des orlechıschen Patrıarchates Jerusalem als erster auf dıe Hs 140
mıt der Legende VON Barlaam und Joasaf aufmerksam (RvOrChret 25 119206|
143) Während Paul Peeters (AnBoll [ 1951] 300) nıcht geringe Hoff-
NUuhSch bezüglıch der Ösung der rage der Kntstehung dieser Legende auf
eıne Untersuchung dieses Textes setzte, hıelt Hranz Dölger, Der
gruechısche Barlaam-Roman D en entsprechendes Krgebnis für unwahrscheıin-
lıch Nun hat der Lektor für Georgisch der School of Orzental and. Afrıcan
Studizes London, Lang, autf Tund VON Miıecrofilmes diese NTtTer-
suchung VOrSCcHhOMME. (The Lafe of Blessed Jodasaph: Neuw Orzental
Ohrıstian Versuion of Barlaam anıd. Joasanh Romance Bulletin of the
School of Oriental and Afrıcan Studıies 19571 389—407; derselbe, T'he
Wısdom of Balahvar: OChrıstian Legend of the uddha | London 1957;

zieht azu dıe arabısche Überlieferung heran und kommt auf (grund der
Vergleichung der Kıgennamen, der Reıhenfolge der Fabeln, der Folge der
Kreıignıisse und sonstiger textlicher Verwandtschaften dem überzeugenden
Krgebnis, daß der Georglier In vielen Stücken, denen sıch VO Griechen
unterscheıdet, mıt dem Araber übereinstimmt. So weıt WIT heute sehen
vermögen, 1äßt dieses atsache die Deutung ZU: der Georgier geht nıcht
auf den Griechen, sondern auf den Araber zurück.

Mıt diesen wichtigen Krkenntnıissen WIT: dıe Gesamtgeschichte der Legende
verbunden: KEıne buddhıstische Grundschrift, welche ezıiehungen Buddha-
ecarıta und Lalıta-stara hat, wandert 1ın manıchäische Kreıse Uun: erscheıint
dort In Mıttel-persisch. Dann übernehmen S1e dıe Araber, be]1 denen S1e In
mehrfacher Fassung auftrıtt. Die Araber geben 31e dıe Georglier weıter
und diese dıe Griechen. Daneben findet S1e 1200 auch Aufnahme be1l
den Juden

Von den seltsamen, auf dem Studium derselben Hs beruhenden Ansıchten
Nutzubıidses brauchen WIT 1leTr nıcht reden. Wır verwelısen 1LUTr auf
AnBoll 5 1957 DL Kngberding

Vom April 1958 fand ın Rom 1Nne Studientagung über das Östliche Mönchtum
Sa Träger der Veranstaltung WAar das Pontihec1io Istıtuto dı Studi Oriental:i. Die Gegen
stände der Vorträge

Aspetti generalı
Spiritualite monacale et unıte chretjienne (Irenee Hausherr)

röle important du monachisme dans l’ Eglise d’Orient (Ohlivier KRousseau)
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uestion] GHuridiche generalı
A I1 monachesimo bizantıno nella Legge »Postquam Apostolicıs Litteris« (Clemente

PujJol)
Le diverse forme un]ıone fra monasterı orjentalı (Glovannı Rezä€)

Monachesimo SIa voO
rapport. nell’ Ueraina nella, Russıa Blanca Ira Vl’Ordine cı Basılio la,

gerarchla cattolica dı 1to bizantino precedentemente a‚ lla prıma spartızıone
della; Polonia (Albert Ammann)
L’autoritäa del lıbro spirıtuale LCSSO monacı russ] (Tommaso Spidlik)

Monachesimo bizantıno
e La reforme studıte Julien Leroy)

Riflessi studıtanı nel monachesimo i1talo-gTrecO (Teodoro Miniscı)
Monachesimo COPTO ed et10p1C0
A Les monasteres cCoptes |1e qalecle et les MISSIONANITES et oce1dentaux

(Jean 1mMOn)
11 monachesimo et10P1CO et, SUO1 ordınament.ı (Enrico Cerullı)

Monachesimo ArMECNO, georg1ano0 palestinense
Le ole hıstor1que des Hiıeromoines armenıJenNs (Garabed Amadoun1i)
11 monaches1imo georg1ano0 nelle s U  D or1]ginı nel SUO1 prımı SV1lupp1 (Michele
Tarchnisvili)

Ö: L’ambiente materıiale della, vıta, de1 monacı dı Palestina nel per1odo bizantiıno
(Virgilio Corbo)

Monachesimo SIT18.CO
e Les Kssenıiens et les Or1gines du monachisme chretien (Jean Van der Ploeg)

Asketentum und Öönchtum be1l Ephräm (Kdmund Beck)
Rund 100 Teilnehmer (Professoren un! Studenten) zählen. Am E Aprıl

wurden S16 ın Udienza speciale VO Papst empfangen. Engberding

eschiu. ber die Bildung der » Vereinigten Arabischen Republik«
The unıted ,h State 18 democrTatıec independent Ssovere1ign republic. Its peoples
Are part of the Tab Nation.
Iıberties Ar=e safeguarded. wıthın the limits of the 1aw.
(+eneral suffrage 18 the right of al cıtızens prescribed by the law. heir partiıcıpatıon

publıc hıte 18 C1IvV1IC obligation.
'T ’he legislative authority 1S vested 1n house LO be called the »National Assembil CS

Members of the house AIc tOo be specified an appointed DYy deecree firom the president
otf the republic. Halt of the members of the house al least must be appomted. from
the members of the Syrlan house of representatıves an the Kgyptlan Ng.tionalAssembly.
The executive authorıty 1S vested ın the president of the republic.
Private property 1s safeguarded hile its soc1]1aJl funct.ion 1s organısed. by the law.
Confiscation of property 18 only allowed for the public good iın return for adequate
indemnılcation accordıng to the law
Taxes ALl to be levied modified cancelled only bDy law. None Ca  - be exempted from
payment eXxcept iın cited 1ın the law.
Judic1ary 1s independent wıth o VeOeLr them afe that of the law.

quest1ons decıded DYy laws force Syr1a and Kgypt remaın valıd wıithıin the
distriets prescribed for them theıir 1ssulng., These laws AIe hable LO annulment
modifcation.
T’he United Republie consısts of LWO reg10ns SyT1a an Kgypt

11 executıve council wiıll be get ach reg1o0n directed by chaırman appointed
by presidential decree assısted by minısters appominted DYy the President 1, the-
mendatıon of the chaırman.
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19 The authoriıties of the executıve councıl Al defined by presidential deecrees.
international treatı]ıes and agreements concluded by SyT1a an Koypt respectively

ıith other countries remaın valıd wıthın the regional liımıts prescribed their OCON-

celusiıon an in aCCOTdance wıth the principles of internatıional law
Publie ServVIces an administrative sSystems exıstıng at the tıme of applicatıon of thıs
system remaın valid both SyT1a and Kgypt till theır reorganısatıon and uniıficatıon
bDy presidential deerees.
Citizen AL 6 LO form National Union chsah should a1m al realısıng natıional goals and
LO stimulate the efforts made LO build the natıon sound political socılal an ecOoNOMIC
bases methods to be ollowed by the unıon Ar defined DYy presidential deeree.
Measures shall be taken setting permanent constitution for the UnıitedbRepublic.

17 plebiscite OVeEL the unıon an the choıce of the president of the United Arab Republıc
o<halll take place February 21, 1958

eschiu ber die Bildung der »Arabischen Föderation«

Am Februar 1958 unterzeichneten ın Amman König Faisal VO  - Irak un
König Hussein VON ‚JJordanıen die Proklamierung der Arabischen WKöderatıon zwischen

Irak un! Jordanıien:
Der abische Bundesstaat VOIl Irak un! ‚JJordanıen besteht ab heute, Freitag, den

Yebruar 1958 Die WKöderation steht jedem arabischen Staat offen, der ihr beıtreten
möchte.
Die beiden Staaten behalten ihren individuellen Charakter, die Sourveränität über
ihre Territorien un! das VOL ihrer Vereinigung bestehende Kegıme.
Jedes internationale Abkommen, Alhanz der Konrvention, die VOL der Yöderation
VO  - einem der beiden Staaten unterzeichnet wurde, verpflichtet nıcht den anderen
Staat, Alle internatıionalen Abkommen, Allıanzen un! Konventionen, die eventuell
nach der Proklamierung der Wöderatıon unterzeichnet werden, verpflichten beıde
Staaten durch die Bundesreglerung.
Ks werden Maßnahmen getroffen werden, die Außenpolitik, die diplomatischen
Vertretungen 1m Ausland vereiniıgen, dıe Armeen der beıden Länder ın 1ıne »Ara-
bische AÄArmee« zusammenzufassen, un das oll-, Rechts- und Unterrichtswesen
vereinheitlichen.
Die beiden Staaten werden bald W1e möglıch die notwendigen Maßnahmen treffen,

das Geldwesen vereinheıtliıchen.
allen anderen Gebieten werden die notwendigen Maßnahmen ZUT Vereinigung

getroffen werden, sSOoWwelt dies nötıg ist.
Die ahne der »Arabischen Revolution« wird die Kahne des Bundesstaates un die
Fahne der beıden Länder Se1N.
Die Bundesautorıtät wird ‚:Wwel Organe haben eiıne Jegislative und 1nNe exekutive.
Das Oberhaupt des Bundesstaates wıird Könıg Faisal VO  - Irak se1n, un ın
Se1INeTr Abwesenheıt König ussein VO.  } ‚Jordanıen.

J gdes Jahr werden Bagdad und Amman für jeweils sechs Monate Bundeshauptstadt
SC

11 Die Bundesregierung wird die Verfassung der YWöderatıon 1ın Übereinstimmung mıiıt
diesem Abkommen ausarbeıten un! die notwendigen Maßnahmen treffen, ınner-
halb 1Nner Frist, weilche drei Monate nach dem Datum der Unterzeichnung heses
Abkommens nıcht überschreitet, eine Bundesregilerung bilden

12 Das vorliegende Abkommen wird Übereinstimmung mıiıt der Verfassung jedes
unterzeichnenden Landes ratiınziert werden.
(Nach amtliıchen Mitteilungen der ägyptischen Botschaft Bonn)
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Totenta{iel

Mar Ignatios-Kphrem (ın der Welt »SeVverl10sS«) Axrs a um, Patriarch der »orthodoxen«
Syrer, geb 158587 Mossul, . ‚Juni 1957 Homs, Mitglied der arabıischen Aka:
demiı1e Damaskus un! des Orientalischen Institutes Chicago. Von seinen Werken
ennen WIT : Geschichte der syrischen Wissenschaften un! Ianteratur (arabıisch; Homs 1943,
Aleppo 16 Geschichte des Klosters er a farän (Der a farän 1LILE Chronieum
&ı  In ad 819 pertinens CSCO 81; Yahya 1b Trante les caracteres
(Chicago arabische Übersetzung der Unterhaltung der Weisheit VO:  w Barhebräus
(Homs 1940); Les MOts SyT1aqueES dans les dietionnaires arabes Revue de L’Academie
Arabe (Damaskus 1951

Joseph Onsırven SJ, ehemals Professor Bibelinstitut Kom, starb 1 Februar
1958 1mMm Alter VO  - Jahren Toulouse.

Maurice Gaudefroy-Demombrynes, der Altmeister der französischen Orientalisten,
August 1957 1m Alter VO  — ‚Jahren.

rof. Dr. Hans Ehrenberg, lang]ähriger Berater des anglikanıiıschen Krzbischofs
von Canterbury 1n ökumenischen Kragen, Herausgeber VO:  } Ehrenberg-Bubnow,
OÖstliches Ohristentum. Dokumente, Bde (München 1925 Anfang Aprıl 1958 Heidel-
berg ım Alter von fast ‚Jahren.

Kanonikus Jeröome Labourt, T ım März 1957 In unNnseTrTen Bereich gehören se1ine
folgenden Veröffentlichungen: Le christianısme Adans l’emprre S0OUS Ia dynastıe Sassanıde
Q84—0532) (Parıs 1904); die Liturgieerklärung des Dionysius bar Salıbi CSCO
De 'T’'amotheo N estorıanorum natrıarcha (725—8263) el christianorum orzentalium econditione
sub Calıphres Abbasıdıis. Accedunt erusdem T’imother definıtvones CANONACAE, EXLU SYTLACO
nedıito NUNCPTUMUM latıne reddıtae (Paris 1904); (unter Mitarbeit VO  ; Batıffol) Les
Odes de Salomon, uNE chretienne des ENDONS Ade l’an 100— 120 Traduection francaise
et introduct.ion histor1que (Paris LO1E

Msgr Joseph Lebon, emeriıtijerter Professor der Patrologie un anderer Disziplinen
der Universität Löwen; geb Dezember 1879, Juni 1957 Von seınen beiten

berühren viele uUuLSeCeIeN besonderen Bereich In maßgeblicher Weise. Seine Dissertation
Le MONOPhAYSLSME SECDETLEN. Ktude hıstor1que, htteraire et theologique la resistance
monophysıte concile de Chalcedoine Jusqu’ la, constitution de l’ Eglise jacobite (1909)
ist, bıs heute das klassische Werk über die Christologie der fIrühen sSyrisch-monophysitischen
Kirche geblieben. Eine vertiefende Abrundung erfuhr das 'T’hema tast Jahre später ın
dem ebenso klassischen Artikel chrıstologıe du MONODPhyYSLSME Syrıen Grillmeier-Bacht,
Das Konzıl vVvON ()halkedon 1951 435—580. Daneben selen die Textveröffentlichungen
erwähnt: Severus VO  - Antiochien, (C'ontra implum Grammaticum ; 1d., Orationes ad
Nephalium CSCO 93/4; 119/20). Textes inediıts de Philoxene de Mabboug
(  —  Mus 1930 17—84; 149— 92920 Athanaslana SyT1aCa Mus 1927 41
169 —216 Fragments armenılens du Commentaire Vl’epitre au X Hebreux de Saıint
Cyrille d’Alexandrie Mus S Discours d’Atticus
de Constantinople la saınte mere de Dieu« (ın syrischer Überlieferung) Mus

167—202 uch be1ı Le Pseudo- Basıle (Adv Kunom. IV—V) est 2eEN Dıdyme
d’ Alexandrıe Mus 1937 H12 spielt die syrische Überlieferung InNe entscheidende
Rolle vgl RevHistKecel 1023/6

Enn:! Lıttmann, geb September 1875 Oldenburg Oldbg.), 1906 Leiter der
Kaiserlichen Deutschen Kxpedition Krforschung der aksumitischen Altertümer,
1906—13 Prof. für orientalische Sprachen 1ın Straßburg (als Nachfolger VOI T *’heodor
Nöldeke), OTL Göttingen (als Nachfolger VO.  > Wellhausen), 1917121 Bonn
(als Nachfolger VOon Becker), 1921 bıs Kmerıitierung Tübingen, Rıtter der
Friedensklasse des Ordens Pour le merıte, Mitglied zahlreicher wıssenschaftlicher Ver-
einigungen Kuropa, Asıen und Afrıka, Maı 1958

(Hovannı Cardinale Mercatıi, geb 18 Dezember 18606; T 22 August 1957 Mit zahl-
reichel Veröffentlichungen un!' Aufsätzen, ınter denen WwIr hler 1Ur noch einmal die
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Aufmerksamkeit aut das VO.  - ihm entdeckte un! bekannt gemachte Bruchstück einer
SOoNst unbekannten griechischen Anaphora (RvBen 11934] 224—240) enken möchten,
hat uch der Kunde des Christlichen Ostens gedient.

P. Johannes Sonnen geb 25. August 1876; ge1t 1902 den Schulen des
Deutschen ereiıns VO Hl Lande In Palästina tätıg, zuletzt verantwortlicher Vertreter
dieses ereins 1ın Palästina und Leiter der Schmidt-School Jerusalem; Dezember
1957

Personalia

rof. Petrus Hendrix, Dordrecht wurde 1957 aut den Lehrstuhl für Byzantinologıie,
griechıische Sprache und Patristik der Universität Leiden beruftfen.

‚Jean Leclant wurde Z professeur tiıtulaiıre für Agyptologie der Universität
Straßburg ernannt.

Dr. Joseph Molıtor, Privatdozent für nt|/ Kxegese un! Kunde des christlichen
Ostens der kath. theol. YFakultät der Universität Bonn wurde ebr 1958 ZU.

außerplanmäßigen Professor derselben Kakultät ernannt.
Altons Raes SJ, der bekannte Herausgeber der Anaphorae Syrlacae und Professor

für Liturgik Pontifecıi0 Istiıtuto Orientale KRom, wurde September 1957 ZU.
Taeses und Rektor dieses Institutes ernannt un:! damıt nach Msgr. d’Herbigny,

mıl Herman und I1gnatıus Ortiz de Urbina der Rektor ge1t; der Übergabe
dieser Lehranstalt die Jesulten 1922).

Miıt Wirkung VO. 25 Februar 1957 wurde Dr. Anton Schall die ven1a legendI1 für
das 'ach Semitistik ın der Philosophischen Fakultät der Universıität Tübingen erteilt.
'Litel der Hab.-Schrift ZuUur äthiopıischen Verskunst. FKıine Studie über die Metra des
ene aut Grund der Abhandlung »al- Qına laun mın qS-Sir al-habasi« VO.:  - Dr. Murad
Kamıl. Seit Beginn des Wıntersemesters 1956/57 vertritt Dr. Anton Schall der
Uniıyersität Heidelberg Professor Dr Albert Dıetrich, der seıt dem Sommersemester
1956 die Zweigstelle Istanbul des Deutschen Archäologischen Instituts beurlauht ist.
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