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Das ysh-Letraevangelium
Neu übersetzt un!' mit aligeorgischen Paralleltexten verglichen

VO  3

Joseph Maolıtor

Johannes 1 —m 3
In diıesem Heft begiınnen WITr mi1t dem Abdruck der lateinıschen ber-

tragung des altgeorgischen Johannesevangeliums. Der Lukastext erscheint
demnächst in einer lateinıschen Synopse des SCO un wird deshalb hier
nıcht publiziert. Ohnehın 1St die Vomn riere alleın veranstaltete Ausgabe
des Lukasevangelıums 1n der PO:a unbestritten die beste des Adysh-
Tetraevangelıums, auch Was den lateinıschen ontext angeht. Und dıe
von Briıere nicht berücksichtigten Lukas-Paralleltexte der Chanmeti-
fragmente sind vollständıg 1m folgenden Aufsatz® finden, da{fß dem
wıissenschaftlıchen Interesse be1 gleichzeitiger Benutzung des 1 extes bei
Briere durchaus gedient wird.

den ethoden der Übersetzung SsSOWwIle Apparat hat sıch be1 der jetzt be-
ginnenden olge nıchts Wesentliches geändert. Inzwischen 1St der J. Wortschatz
des Adysh- T’etraevangel1iums und aller Varıanten des Opi1za- un eth-Codex
sSOWwle der Fragmente vollstandıg verzettelt und durchgearbeıitet worden, Was der
angestrebten Einheitlichkeit der 'Lextform 1mM lateinıischen prachkleide bestimmt
VO  - Nutzen sein dürfte

Unsere Sıgla selen och einmal aufgefü Adysh- L’etraevangelıum VO  -
80’7 aus dem Kloster Schatberd 1n der armeniısch-georgischen Grenzlandschaft 1T’ao-
Klardjethien ; Op Opiza- I’etraevangelıum VO  - 013 AdUus dem Opiza-Kloster eben-

1n Tao-Klardjethien; beth- T’etraevangel1ium VO:  3 995 Adus dem Apostel-
kloster (Schavschethien); Op a Der lLext VO:  - 1st voll-
ständıg erhalten, W auch einige Blätter durch reiben etIWw: escha Sind.
er och en jemals die Perikope VO:  - der hebrecherin (Jo 7,53—8,12)
enthalten. Luücken welst LLUTLT Op auf, nämlıch Jo 6,53b—69a und 19,42—20,

olgende Fragmente des Johannesevangelıums konnten berücksichtigt werden:
Die Chanmetifragmente des Grazer Sinaıjlektionars Sın) |Jo 0,1—31] und VO:  -

ser Universıitätsbibliothek) |Jo ‚/b—18a, sodann das Haemeti1ifragment
1329 ser Universıitätsbibliothek) mMi1t den Stüucken Jo ‚35—39; „33—36a;
„‚63b —609 ; 11,41b—43a

1,1 pr1imo PrinNC1p10) funt Verbum, Verbum Ilud fuıt Cu Deo,
Deus fuıt Verbum iıllud Hoc fuıt ab inıtı1o0 * CU: Deo Omne ve)?®

|] omn1a) PCI ıllum factum-est, iıllum nıhıl factum-est? qu1dquıd
(verb quod qu1d) factum-est?; PCI iıllum * ıta fut ıta illa fuit lumen
homıiınum. KEt lumen Uud 1n tenebrıs S.) lucet® tenebrae illae® 1101

Brı eres; La VeErsioN georgıenNNeE ancıenne de l’evangıle de Luc d’apres les egvangıles
d’Adıch AUec les varıantes des Evangıles d’Op1za et de bet 23 (Parıs
219—457 LZAT

pr1mo 3 confectum-est et praeter illud IC UMNU: quı1d
quo factum-est quantumqul' factum-est verb operatum-estass CU)]

No illae



Molitor

(ver) [ob]venerunt E illud asseCutae sunt). Et” fuıt OMO UuNus® MISSUS
PCI Deum e1us Ilohannes 10vane) Hıc eniıt ad-testimonı1um !®
ut testimon10-esset propter iıllud lumen *}, crederent /foras->de
111012. 1OM (-tamen)*® iılle fut lumen, sed ut testimon10-esset propter
Ilud Ilumen1*. Fuit autem!®° lumen illud1® \A  .5 quod ıllumınat INNECIN

homınem ven(1e)ntem ad-regıionem |! 1in mundum) in-regione*” hacl”?
in mundo hOC) funt reg10 PCI iıllum facta-est (verb operata-est DasS.)*

eTt reg10 ıllum 11011 ara)*® agnOVvIt. 17 In-sua illa?® enıt SU1 illı27 NON

EXcEDEUNL *: Qu128 EXCEPETUNL iıllum ®® radıdıt |] edıt iıllıs
potestatem progenies** De1 EsSSC (Tierd)s qu1 credent (crediderıint 0Mnı
nom e1Us. Qui NO  w sangulnıbus (sangulne) et26 LCC voluntate
carnıum et26 NeEeC voluntate virl, sed PCT Deum Deo)?” genit1- !] natı)
SUnNtTt. Et verbum iıllud carnale factum-est (verb. operatum-est DAaSS.)
<per>habitavıt nobiscum*®8, vidımus glor1am e1us, glor1am S1CuUt quası)
unigeni1t1 DCI Patrem !] Patre); plenum gratia verıtate. Ilohannes
10vane) testatur“*?® propter ıllum; clamorem-fecıit exclamavıt) dixıit
Hıc funt®® propter quem ** dix1 Qui 1g1)32 pOSL est*% ante
me 34 fuıt quıa funt®> VE) ante me®> 16 Quia pleniıtudine e1us recep1imus
1105 omnes*®*® gratiam PTo gratia. Quia lex illa?” INanllu manıbus Moysıs
(mosesi)*® commodata-est®?, gratia*® verıtas PCI lesum Chrıiıstum (KISte)>
facta-est (verb operata-est DaSS.) 18 Deum nemo** (ver vIN) umdqg uam **
vidıt; at43 unıgenitus Fılıus ** quı est 45 1N-SINU (pl Patrıs, ille edixıt

Et hoc est estimonı1um Ilohannıs (1ovanesi)*®, quando** transmiıserunt
ad-eum gen.) Iudae1ı a-lerusalem sacerdotes levıtäe*") interrogarent
ıllum Quoniam“*® qu1s es ” 2 Et49 confessus-est et NON negavıt (verb.
negotlatiıonem fecCit); confessus-est: Quoniam CO 110  j Christus (k‘rıste)
sum®®. Al KEt>l interrogaverunt illum S1</-1g1tur>** quıis ** e853 tu ” has
(elıa) es ” KEt 1x1t>4;: Non®°. Propheta ille esöö tu®7 * Respondıit®®: Non
Igıtur®? untıa nobıs Quis LU, annuntiemus ® mittentibus 1111361 nostrIs.
Quid e1is-dicemus®?* propter te ” D (Iohannes Joquitur Da Ego VOX clamoriıs

et U1LLUS iıohane Ad>? 10 ut-testis 1l propter lumen
ıllud OB lumine illo 1lo 13 D a-s' 1pse)

lumen 195 autem 16 illud A 1n regıone
mun 18 confecta-est 10  ; (ver) 2U 1la

2l illum - exC1pIit (3E:) (sic!) Up quantı um eEXCePerunN fil1os
credunt w D7 Deo inter 1105

9 s-est est WE 121 5 } 121 33 venit praes.)
anterl10r vVer| Prımus) 3 D prior est 1105

recep1mus 37 1la DCI Movysen (moses) Op; Moyse
(mos€s) 39 nobis-commodata-est 40 _ A k‘rıste
49 NCQUAQUAM qu1s 4 3 sed Deus fu1t 10vanesı

47 ubı (temp.) transmiserunt Iudae1 a-Ilerusalem sacerdotes et evitas ad-eum
Op 4 ille autem SU Christus 9 illı
5 2 1g1itur qu1s Op; qu1s 1gitur 5 3 SI1C lle dixit 55 SU

56 SI1C 57 58 et ille (om lle ‘L'D) respondit 59 et
el-dixerunt 60 verbum afferamus 61 ıllıs 6 2 loquerı1s

C1S 63 er 1x1t



Das Adysh-Tetraevangel1ium

in-deserto: Rectam“®* facıte viam®©* Domiuin1t, sicut Isa1as (esaja)®®
propheta. KEt quı igi)66 transmi1ss1ı-sunt, Pharısaels illıs fuerunt®®.

Interrogaverunt iıllum el-dixerunt: Et cur® baptızas (verb. Jumen-das)6
S1<-1g1tur> 18(0)81 6S Chrıistus (k‘riste), et69 NeC 1as (elıa), et©® 1i propheta
llle70') Respondit”*! illıs ohannes (1ohoane S1C !) eis-dixit’* Ego baptızo
VOS aQqua, inter vos”’? STat qUuCHl igi)73 VOS 1OoN NOVIStTIS. Def Qui1 (+2g1)”®
POST eSLT, CU1US NON gnus sum “* quomodo-forte” * ei-resolvam
(verb. resolvı A0r funes Corrig1as) calceamentorum e1UsS. 28 Hoc 1ın
Bethabra (bet’'raba) fut lordanem (1ordane) ubı igi)76 ohannes
(10vane)”® baptızabat. 29 crastıno spectabat”” lesum quıia venjebat”?”
ad-eum 1xX1t Ecce en‘ (20 verb. arles) 9111680 Deı, quı extermınabıt®
peccata reg10N1s !! mundı) Hıc est propter quCIN 191) COO loquebar®‘*:
OSTt eniıt praes.) homo, quı ante me®® fulnt, quıa funt®* ante VE) e84
21 Et85 CS 18(0) 91 NOVeEeTrTamnl ıllum, sed manıfestetur in-Israel?®, propter
hoc venı CO aQqua baptizare erm T estatus-est Ilohannes (10vane

dixıt Spectabam“®“® Spirıtum ıllum®® quıa®*® descendebat sicut columba®?®
a-/super>caelo, permansıt iıllum. Et ego*“ NOn NOVEeTAaNl ıllum;
sed quı misıt baptızare erm aQuad, ille 1X1t miıh1ı uper qQUCIMN videbis
Spirıtum iıllum?! descendentem eTt permanentem (verb. permansum)
illum, ille est quı baptızabıt (fut I )92 Spirıtu SAaNCTLO. Et CO v1dı?® tTa-

LTUS-SUmM quon1am ** hıc est Fılıus ille?® De1i crastıno?® stetit?” Iohannes
(10vane) eTt discıpulıs e1Ius duo Et spectabat?® lesum quıia®* venjebat??®,
1X1t Ecce en100 Christus (Kmste)*” (20 m”erb. ames)19% Del. Au-
dierunt!®® eX104 1H0104 duo illı discıpulı quıia!°° loquebatur*®* (intro>-
secut1i1-sunt!%® lesum1®“, Reversus-est!19® lesus et109 v1idıt illos quıia**°
/intro>secuti-sunt**® um*f iıllıs Quid quaerit1s ” 1lı dixerunt

Rabbi (rabı) quod edisseritur11+ y magıister « (praed.), ub1 est115 dıver-
SOT1UumM tuum 115 » Dixit iıllıs : Venite videte. Venerunt!!® eTt vide-
runt ub1 füunt1!? diversorıum eIus * CUI illo retardatı-sunt gC-

dirigıte vlias 6 5 esala 66 transmıissı 1lı fuerunt Pharisaeı1s
67 propter quı1id 08L et 70 ille a dixit 15
Ilohannes (1ıohane D: 10vane Op) 72 73 121
74 SU dıgnus 75 ut resolvam 76 ub1 (—+ 121) fu1t Ilohannes 1ovane) eTt

d @ vidit Ilohannes 10ane) Lesum venlıientem 18 79 agnus
T Op 8 0 ille 81 [as|sumet ollet) 8 2 dix1 prımum

Pr1us ; prıor 'I’b) 84 anterior verb Prim-10r) est 8 5

er 8 6 in-lIerusalem Op 87 1o0ane 8 8 qu1a v1idı Spiriıtum De11
89 ut-columbam descendentem Y 0 CZO QU!' E CZO Op 91 illum

Q 9 baptızabıt (fut. F} 9 3 videbo Op 9 4 quıa Y 5 ille
Op 9 6 crastino verb crastını) dıie 1329 97 TUTrSUuIM 1329 6i

(om Op) respexıit 1329 99 CUIN mbularet lNe et 1329 100

1329 101 k rıiste 1329; UOp 02 7 1329 103 et

audierunt 1329 104 eu 1329 10 CUul loqueretur hoc iıllud
1329 106 sequebantur 1329 107 iıllum 1329 1058 CONVerSsSus-est

1329 1909 9m et 1329 110 CU)] sSeEquereNTUr 1329 111 um
1329 E et 1X1t 1329 1A3 au 1329 11 interpretatur (pass.)
1329 115 commorarıs 1329 116 lerunt A commorabatur 1329



olıtor

runt) Sın-ıllo) dıe qu1a teMPUS (=hora) fuıt ut quası) decımum (=decıi-
ma) Fuint Andreas andrıa) frater Petr1 (petresi) D 11US duobus iıllıs

audıierunt a) ohanne (1ohane)***, <intro >secuti-sunt***
e1us1®*5 41 Invenit luel26 primum)1?” fratrem iıllum 128 SUUI1 1M0-
He (sımon), 11llı Invenımus essi1am mes1a) quod edisser1itur!??®
Christus (k r1ste) Hıc conduxıt illos130 ad lesum gen Respexıt iıllum
lesus el-dixit O esne 151 1mon filıus Jonae (10najsı) ? 1D1 nomen]
dicetur!?? epha (kep a), quod edisserıitur Petra 42 ut133 volebat
prodıre (term exire )eS8 ad-Galılaeam*!®5S, 1iNvenit Philippum (p ılıpe)*9®

dixıt 111ı lesus Insequere KEt fu1t137 Philippus (p ılıpe) a-Bethsaıida
(bet saıda) a-Civitate1®®s AÄAndreae (andriajsi) Petr1 (petresi) ** 45 Inveniıt
Philıppus (p ılıpe) Nathanael (nat anaelı)!*° dixıt 1ı Pröpter * qUCIN

de qu0) 141 descripsit Moyses (mose) in-lege iual42 prophetae, -
VEeNI1NUS lesum filıum Ioseph (10sep 1S1) 143 a-Nazareth D1ixit144 111ı
Nathanael (nat anael) Etl4' Nazareth (esse- »potest num 146 quıd bonum 147
quıidquam1*7 CSSC (term Dixıt illı Phılıppus (p 11pe)148 Ven1 vide!
4A7 Ut-primum vidıt14°9 lesus Nathanael (nat anaegelı)!°° quia ** venjebat!51
d-eum (gen ad se); dixıt15? propter iıllum I! de 116)* Ecce GE

Dixıit 111ı NathanaelIsraelıta (israelıtel1)1°3, QUOCUM OLluUSs 10 est
(nat anael) Unde me1>54 » espondit lesus dixit illı Antequam >®°
Phıilıppus (p ilıpe) <trans >vocaret (verb ad Philıppi Lrans  em
(uam)=?2 quıia**® funstı subter ficu 1ua157 v1dı espondit!>® Nathanael
(nat anael) el-dixit!5? Rabbı (rabı), esne 160 Fiılius Del Iu Rex Israel
(israel) espondit 1111161 Iesus ei-dixit16e? Propter hoclß3 qUu1ä
t1b1 (QUON1AIN vidıte subter ficu fl13184 credıis; grandıus?!®° adhuc hoclöä
videbis 51 Et iıllı Profecto16®® (mart 1a (mart loquor
vobıs, videbitis caelos apertos angelos Deı, gua ascendent des-
cendet 167 Fılıum hominıs

D Et 1N-tertıia die nuptiae S£.) fuerunt S£.) 1in-Cana (kana) Galılaeae,
eT ıbı funt lesu (1esu)Js1) <I rans>appellaverunt lesum discıpulos
quoque* C1US In-nNupt1as illas Sg.) Et in-deficıente? ViIno®* dixit mater®

58 permanserun:' 1329 119 illo 1329 120 et U  a andrea
A on petres1ı .n Ulıs 124 10 Vane sequebantur
um K, hıic 4’5 \ SE adv 128 iıllum 129 est
ıinterpretatione 130 um 87a f E 3B vocabıtur a

ut 134 N T (term.) Ops XII (nom SEa 139 —4 et 136 ılıpe Ib
137 fu1t 138 C1vVvitatfe 13 petres1 14 nat anael I’b
141 QUCIN (OvV) 142 1la 143 10sebis1 144 et dixıit Op 145

et 14 possıbile 147 bon1 IMN 14 ılıpe
149 C: V1ldıt 150 nNat anaelı 151 152 et 1X1t
153 israıtelı me Op 155 PI1USY Ua (prius[quam]Op) 1Dppus
(p 1l1pe) vocıferaretur vocaret) 156 CU) 157 illa
1585 _ illı Op 159 _ı illı es om ıllı OT“ +&
163 Propter hoc 164 ılla 165 INalus hoc (hıs Op) 166 aimmen
iIiNnen 167 ascendentes et descendentes

QUOQUC dum defecıit V1INUmM 3 lesu 1US



Das ysh- Tetraevangeliıum

lesu CdatSr Vınum 1 habent. Dixıt ıllı lesus: Quid 1acet* penes|
penes| (verb LuUuum meum)*, mulier® » Nondum pervenit (verb

perventum est) LtemMpPpuUSs INCUIN Il ora mea). Dixıt e1uUs mıinIistrıs
iıllıs : Quid (  Z  quod)® dixerit vobıs, facıte. Ibı steterunt‘ quı]
marmorIıs marmore1)” SE ut-emundatores (term.)® Iudaeorum ıllorum®;
infundiıtur |! continet) singulus (s1c!) iıllıs uas auUTt <s1] fortasse>
TIres (praed.)?. Dixit19 ıllıs lesus: mplete : istos1%
aqua. KEt impleverunt illos13. Et 1X1Tt iıllıs : Amovete14 et afilerte panıs
domıno I] architriclino) et15 princıpi hulus temp. |] aedıs)*!®, Kt 11h16
attulerunt. Et ut-priımum gustum 1dıt gustaVvıt) princeps*” ille1”

iıllam ad-vyvinum!8 I in vinum) subversam18, 1810781 scıiebat*? nde
fult, ministrı illı tantum *° SscC1eDant“1, respondıt “* SPONSO ıllı princeps ille
iıllıus temp. aedıs)*?. Et e1l-dixıt: Omnıs OMO bonum inum pruS“*
miınistrat (Zt )23 et quando** iınebrjantur (2£.) TuUunc inutile I! malum)®®
QUOQUC. Tu26 Conservastı vinum bonum?®” hactenus (verb us[que] ad hıc
adv. moak ’ amde) *3, 11 Hoc fecıt?? inıtıum?? prodıgiorum S1Z3NOrum)
lesus 1n-Cana Galılaeae, manıfestavıt?® glor1am SUamnl, crediıderunt
1in-eum gen.) discıpulı e1uUs. OStT hoc de</orsum >venıt*®* lesus ad-
Capharnaum (k’apernaom) *, ille ipsSe?” et e1Ius fratres e1us®®; et 1Dı
funt3>® NOn multos 1eS$ praed.) KEt füunt?® dies-festus ille Iudaeorum
appropınquatus appropinquaverat) et ascendit aor Iesus ad-Ierusalem.

Et invenıt in-templo®” illo quıia®® vendebant boves (verb VaCCaml Sg.)
OVCS Sg.) columbas Sg.) nummMulos Sg.) |! nummuları10s)
quıia sederunt®®?. Kt Operatus-est |] fecıt) agellum funıs??® exep1it*°

elecıt) templo*° et4l OVCS S£.) boves (verb. vaccam)*?,
ges 43 sem1inis-vendıtorum (milßverstandenes €uununLlulfnum ') illorum e1s-
dispersit*®, INeCNSas (cOoll.) illas evertit 44 Et qui”” 121) columbas

est m1hı verb ad-me eTt. tibı ver| ad-te qula Op quod{cum]que
fuerunt 1b1ı hydrıae lapıdıs tTantes simılıter secundum emunda-

tionem am Iudaeorum 1N-quos infundunt 4t;) binas vel ternas
10 eTt dıxıt 11 supplete 12 hydrıas istas 3 ıllas OTIC

ad-0s ad SUININUIN abrum) supplete haurite) NUuNcCcC 15

et princ1p1 hu1us templı aedı1s) 16 11lı 17 panıs domiıinus
18 quaCl vinum facta-est verb operata-est ass 19 NOverat Op

tantum 21 qu1 impleverunt aqua D 2 advocavıt panıs domınus
ılle (om lle 1 5) SDONSUM iıllum prımum praesistit (ıt pOonıt)

ub1 (temp.) magı1ıs-nefarıum pe1us) 26 D7 bonum
vinum Op 7 8 hactenus verb us[que| ad hıc adv amomde)
est ut-ıniıtium eis-manifestaviıt Op 3l ascendit aor Op 32 kap er-
1LAaU1I Op kapernaum 33 1pse et scıpuli 1USs Cu 1llo
3 5 permansıt 36 appropinquatum funt appropinquaverat) as. ask’a))

Iudaeorum 31 1n templo 38 vendiıtores (vendıtorem 43 bD) boum
verb vaccarum) eTt OV1UmM et columbarum et nummMularıo0s sedentes 39 funı1-
bus Op 40 exegıit a-templo et 4 2 boves SE# et OVECS

S£.) 4 3 nummMulos (gen. Sg.) ement1ium (metientium EerCaLoOorum I’b)
lorum effudıit 4CsSs eis-evertit columbarum S£.) venditoribus
15



olıtor

Sg.) vendebant45 dixıit46 illıs 46° Efferte*” istud *” hinc et conficiatıs4®
domum patrıs*? ut-forum *?. 1unc®® recordatı-sunt dıscıpulı illı>9 eius®°1
quoni1am®* scr1ptum esSt: Invıdıa |] zelus) domus tTuae comedet®3

Responderunt Iudae1ı 11h54 ixerunt ıllıaQuid !] quod) prodigium
I] S18NUmM) ostendes nobıs quıa istud®® operarıs Kn  ——  facıs) ? espondit
lesus eis-dixit>?: Destruinte®® templum hoc PT in-tertia die er1igam®? istud

Dixerunt ıllı a Iudae!ı l. In-quadragınta SCX annıs S£.) exaedi-
ficatum-est templum istud®}, in-tribus diebus (a eriges®? hoc®4 »
21 Ille®> loquebatur dicebat) ut-templum®® Carnes illas suas®©®,

Et quando®” SUrrexIit a-mortuls, recordatı-sunt iscıpulı (verb recordatum-
esTtT ( DasS.) iscıpulıs e1uUs quon1am ®® hoc®? est quod z'gl')69 loquebatur
crediderunt Scripturae (verb 11d] scr1pt1)7° et verbo (verb. 11d] verbi)“®
a quod dixit’* lesus. Et ut72 funt?3 in-Ierusalem in-die-festo74

1H074 multı crediderunt nomen ‘® I! in nomine) e1us'% quıla spectabant
prodıgıa I] signa) illa ”® QUaC operabatur facıebat). Ipse””
Iesus nıh1 fidem-faci:ebat M credebat) se79 (verb Caput suum) iıllıs??
propter HOG® quıia®! A-SCc scıebat 81 qula OIMNNES scıebant®? iıllum. 25 Et nec®®
se-erat quı quoddam) ıllı quomodo-{forte +  sS-€es STa-
retur)®* alıquıs I] qu1s) propter hominem um M de homine quı1a ®°
Ad-SC scıiebat®® quıd funt I! esset) CH homine illo

3, 1 Et! füunt 0OMO unus? Pharisaeis S, Nıcodemus (nıkodemoz)
e1us princeps Iudaeorum. Hıc eniıt ad-eum gen praed.)

et Rabbiı (rabı), SCIMUS® qula PCI (De)um Deo) MI1SSus es‘
tu® ut-magister, qula nem1n1 Otestas-es |] potest) hulusmodi

talıa)® prodıgıa I! s1gna) facere®; QqUaC operarıs, S1 19(0)81 nısı)*°
Deus erit1! CUu illo Respondıit lesus dixıt Profecto1? (mart’lıad)
1ustum (mart alı)** loquor tıbi, 3113 11011 |] N1S1) quis *3 gignetur |] nascetur)

eis-dixıit 47 tollıte (tolle Op) hoc facıatis 49 mel
ut-domum (term.) forı et recordatum-est ( DAasS.) discıpulıs illıs -
cordatı SUNtT dıscıpulı 1ıllı) 51 1US 5 2 qul1a 53 comedit

1lı Op 5 D ostendis 5 6 hoc 57 UIlıs 5 8 sol-
vite suscıtabo ıllı 6 1 hoc 6 2 diebus ‚8
6 3 suscıitabis istud 6 D lle Op propter templum COTrDUS
SUUII1 (corporIıs elus 1b) 67 ubı1ı (temp.) 68 qula 69 propter
hoc lıbro ver| 1d] n et verbo verb 1d] verbi) (} illıs
72 ubı le in-Paska pask’a) 1lo in-die-festo
75 1d| NOMI1NIS 1US e1us 1 d->S 1pse) 78 neminem Op;
L1O'  - AB Ilıs a-semet1pso propter hoc 81 quıa ad-sS
scıebat 8 9 8 3 qula (om qula 4 D) NO  - 84 ut testaretur

ille 56 noverat
et alıquis quıdam) OMO iıllıs a-Nnomiıine

nomine) Nıiıcodemus nıkodemoz Op; nıkodemos 1:5) ad- lesum gen
Op ad-lesum gen NOVI veniıst1ı ver: eNTUSs es)

prodigla s1gna) aeC operarı s1(-1g1tur )-forte
(om forte 1’b) 110  S a fuıt esset) inen inen 13 S1<-1g1tur »
alıquıs 110  -
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desuper*®; 19(0)81 (ver N} intrabıit*!> in-regnatiıonem 1in regnum) !® De1i

Dixıt Nicodemus (nikodemoz)*®: Quomodo Cesse->potest*‘ 0OMO
Sen10r I! seneX) desuper S1gN1 nascı)!” (verb. hominıs SENIOTIS desuper
genNus) Cesse->potest-num *® 1in-ventrem matrıs SUaC secundo intrare erm

progign1 pronascı)!® » Respondıit lesus 61 e1-dixit?9: Profecto
(mart lıad) 1ustum (mart ' 1ı)** loquor tıbi, S1<-1g1tur > 10ON NnIis1) quıis**
gignetur nascetur) aQqua et Spirıtu, NOn ver intrabıt in-regnationem
|] regnum) Dei Quia*?3 genıtum ‚5 natus)** carnıbus !! 00) 8

pore) CarO EeST, genı1tum natum)** spırıtu spirıtus est Tu25
mireris*® quıa d1ix1ı tibi??: Quoniam“*® fas est |] oportet) vobıs g1gn1“*®
(nom. nasCı) desuper®?. u1a ventus®* ubı ult CHat (Dräest)SE

e1us audıs®?®, NON 8C153%2 unde enıt (praes. CONs!)®®. aut qUO
mbulat (praes. CONS. vadıt)** isto(-modo| quoque** OmMn1s gen1itus
Il n  C natum) spirıtu. Respondiıt Nıcodemus (nikodemos)?*® e

111137 Quomodo Cesse->potest*® istud?? er1 esse) ? Respondit*®
lesus ei-dixit4®9: Iu magıster Israelıs (israelisa)), istud 41 1NON nosti42 »

Profecto (mart lıad) 1ustum (mart’li)*® loquor H51 quıia *° quıd !] quo
sScCımus *” hoc48 loquimur, quıd quod) ** vidımusö test1mo-
Nıum Ulud*? nostrum ®® 8(0)81 eXCIpILS. Nunc®! autem®°* (verb.
[quod| terrae) hoc adhuc®? dix1®3 vobıs, 1ON creditis ; quomodo®* igıtur®*
caeleste (verb. [quod] /super>caeli) dixero®°® vobıs®>, credetis ? Et CI1NO

gressus-est-ad !! ascendit) ad-caelum®® nısı?® quı igi)57 degressus-est
a-caelo, us hominıs ur est 1in caelıs°®8. Et S1CuUt®?® Ooyses (mose)
exaltavıt serpentem illum ®® in-deserto ıllo %* isto[-modo|®* exaltarı (term.)
fas EeSsT I] oportet)®® Fılıum homi1nıs. Quia®* omnıs®* quı credet ®> lın]
iıllum (verb CUul1 credibilis-erit IIe) accıplet®® viıtam Quia hoc
|-modo|®” perdilexit Deus regionem |] mundum), donec I! ut>68 Fıliıum®?
SUUM uniıgen1tum (verb. soligenitum) ıllam tradıdıt dederit) qula

secundo L5 potestas-e1-est potest) videre regnationem regnum)
nıkodemos 17 p  STas-es g12N1 (om g1gn1 1’b) hominı sen1

(+ g1gn1 4 D) 158 1U ıgıtur poss1ıbıle secundo o1g2n1
nascı) dıxit illı 21l 198101 InNnen D s1<(-1g1tur } alıquis

110  3 qu1a (1lle) 2 5 2 6 hoc
AAr vobıs quon1am 29 secundo Z1gn1 (term.) 30

qula A D 51 spirıtus UOCUMYUC vult flat ( praes CONS.) audıas sed 110  -

SC1S (noviıstıs I’b) 3 3 veniıt Draes.) 3 4 ambulat praes.) 3 D hOoc-
modo est 36 niıkodemoz Op; nıkodemos 37 el-dixıt 3 8 possi1ibıle
est 39 hoc 4 () dixıt illı lesus 41 hoc 4 2 nost1i-ne
4 3 inen INCIN 4 4 vobıs 9 4 5 qula Op 4 6 quod ı NOV1IMUS

4 8 hoc 4 9 ILCUIN p s1/-1gitur }
5 2 hoc adhuc nuntiavı S1 (-1g1ltur) 'Lb 5 D nuntiabo vobis

eit Op; quomodo num UB 56 ad- (super )caelum at n1s1)
5 7 121 5 8 qu1 est 1n caelis 59 121 um
6 1 1lo 6 2 1isto-modo fas est exaltarı ut 63 CITIC-

dent 66 habeat Op; habeant 67 hoc-modo 68 quon1am ita-ut)
69 qUuUOQUC commodavıt 8 71 uL



olıtor

mMnN1s quı credet [ın] um NON peribit”®, sed accıplet ”“ vitam ter-
1a Quia 18(0)81 1StTO |-modo|”® misıt Deus Fılıum SUUINM ad-regionem
|] in mundum), ut-forte”4 </per)ludicavıt |] judicet)”* regionem 1NUuN-

dum), sed ut salvet”> regionem salvetur mundus) /foras->de illo PCTI
um 18 Qui credet [ın] iıllum 13(0)81 </per>1udicabıitur‘”, et78 qu® NOn
credet [ın] lilum ® UunNnC VE) I! 1am) <per )1udicatus est, qula NOn
credidıit [1N| nomıne nom unıigenit1®° 1111ı Dei. Et hoc est 1udicı1um,
quıa lumen venıiıt ad-regıionem |] in mundum), quıia®* perdilexerunt
I! amaverunt) homiınes tenebras magıs®* quam®* lumen; quıia fuerunt

mala. Quia OMNIS quı (praes. cons.)®3 malum,
e1-0d10-est (praes. CoNS. )PR lJumen, NOn enıt (Zt )84 ad-lumen®), ut 18(0)81
CONvincantur arguantur) e1Us. 21 Qui1 facıt (praes. cons.)®®
veritatem®”, enıt (2£.) ad-lumen?®® ut permanıifestentur ®® e1us, quıia
PCI Deum facta (verb. operata DASS.) SUNt. OST hoc enıit lesus iscıpulı
e1us in-terram®?® illam ®® Iudaeae, ıbı se-vertebat versabatur)®! unNa-CUuIMll

discıpulıs ** et baptizabat (verb lumen dabat). fuıt Iohannes (10-
hane)®? quoque** in-Enon (enhon)®® 1uxta (verb propinque C dat.) Salım ®®
qula multae?” fuerunt ıbl, venerunt?® et baptızabantur (verb. lumen
[ac]-cıpıebant). Quia nondum inıectus-erat?? Ilohannes (1ohane)*°° 1N-

25 Fuit autem+1%01 CONquls1t10 |] quaest10) discıpulorum*!°*
iıllorum 10% Iohannıs (10vanes1)!°* ad</versus> Iudaeos194 propter emunda-
t1ionem I! de purificatione). Venerunt ad-Iohannem (1ohan6) LE
et. dixerunt iıllı a (rabı), quı 191) fuıt Iordanem,
propter QqUCHM testatus-es, CCS ille baptizat OIMNeEeSs eunt?% ad-eum.

espondit Ilohannes 10vane) eis-dixit197: Non (ver Y} praevalens
est potest) OMO accıpere erm a-semet1pso (verb. a-capıte SUO) nıhıl

qu1cquam)*!°8 S1 18(0)81 N1Ss1) commendatum erit10°8 a-</super}>caelo
desupern“ . 28 Vos a-5S5' I] 1PS1) testes est1s mıh1 (verb ad-me)11° qula dix1
vobıs: Quoniam1!1 NON SU. CBO Christus (K 115t8) sed MI1ISSUS SU ante
um (Quia*** CU1 est (praes. CONS.) SPONSa, ille est ( praes. CONS.) SP
sSusS *39 amator114 spons1 iıllıus quı STat (praes. CONS.) et audıt (praes.
72 pereat sed habeat 73 1Sto |-modo| utL (per )1udicet
1D vivat salvetur) reg10 mundus) 16 PCI l1um 47 i1udıicabıitur
78 qu1 in] ıllum unigenit1 81 et
8 2 QUaIn UC 8 3 malum praes.), e1-0d10-est praes.) Operatur
praes CONS.) malum, Oodio-est 1Ilı Op veniıt ( praes.) venilet (12P0D) Op
8 5 in-lumen x 6 Operatur ( praes CONS.) 87 8 8 in-lumen

89 manıfest1 ant (sint) 9 () ad-terram 91 commorabatur (1}
15 U ” i1bı 9 3 lovane et baptızabat 9 5 11011 W’DS
1105 Op alem 97 DETYUAIN 98 venlebant multı 99 1N-
lectus fuıt 100 10vane Op; ad-carcerem ohannes (1o0vane) 10  S el fuit

10 discıpulıs 103 10vanes1 104 CU) udae1lis 105 1ovane
106 intrant 107 dixıit illıs 108 1LICC unum 1</-1glitur } 11O:  3 est

commodatum (commodatum est 1°b) 109 desuper 110 testificamıiını
mı1ıh1ı Op; mih1i-testificamiıinı Ib 11l vobıs quon1am 2 1: k’rıste
K qu1 habet SPONSaIM ille (om 1lle T’b) SPONSUS est praes.) 114 aM1ICUS
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CONS.) 115 gen.) cum-gaudıo gaudet ( praes CONS.) DEaillius sponsı1?1
Nunc11” hoc gaudıum quod INCUIN est118 CO  tium est Eum fas
est oportet) AaCCreSCeTE (nom.; verb. e1us accrementum) (verb ad-

mihı) <per>deficere I! minu1) . 31 Desursumvenıjens1?® omnıbus
insuper (x9RD>)l27 est ul hac estl22 est errena
(verb |quod| terrae) loquıitur ul a-/super>caelo descendit *2% Quod-
[cum |que*** 1dıt audıviıt testatur**>, testimon1ı1um ud126 e1us CINO

EXCIPIE* S, Qui accıpliet testimonıum s1b1 (verb. ad-eum)**8 Cob>signa-
vit129 quon1am Deus I! veraX est Quia QUCIN igi)130 Deus
misıt131 verba De1 loquitur; quıa 8(0)81 cum-modo ad mensuram) tradı-
; Deus spirıtum illum 133 Patrı us-est Filıius Pater dılıgıit
Fıliıum) NN tradıdıt1?4 in-manıbus e1uUs. Qui credet [ın] Fılıum,
ACELEL*+EN vitam aeternam, et136 quı1 NOn credet [1n] ılıum NOn videbit1?6
vitam, sed iıra De1l permanebit*!®*” um

4,1 t-prımum anımadvertit Dominus quon1am * audıerunt Pharisae1
quıa? Iesus* plures discıpulos-facıt* baptızat magıs® Ilohanne l1ovane

non<-tamen>*® A4A-SCc Il 1pSse) lesus baptızabat, sed dıscıpulı e1us, relıquit
Iudaeam (hurlastanı) terram ‘ 1Vvıt® deinde? ad-Galılaeam Et? fut e1
(verb. ad-eum) pertranseundum in-Samarıam?. Ivıt*9 ille11 in-cıvıtatem1?
1a Samarıtanorum (samarıtelı)!*, cu1}3 dictum est!® Sychar
SWIk ' ar 1uxta (verb. propinque i dat.) castellum illud14 quod tradıdıt aCo
1akob) fi11015 SUO Ioseph (10sep )*!°. Et 1b1 funt!® fons unus*“‘ lacob (1ako-
bisi). Et lesus1®s <per »>fatigatus*?® v1ia%®9 1].13.21 sediıit?*? apud?? fontem iıllum.
Et funt?4 temMpus I! hora)** SEXITUM. Venit (praes. mulıer una*>® q-Sa-
marıa ad-hauriendam° Dixıt lesus: ota me*6 Quia discıpulı
e1us intraverant (verb. intratı fuerunt)*” in-cıvıtatem, emerent.

Dixıt flh28 muli:er illa Samarıtana (samarıteli) Tu29 udaeus quomodo*?®*
‚58 STat praes.) audıt ( praes.) 116 gaudet praes.) VOCC 2NSEr.) sSponsı1
117 LLUILLIC 118 quod INCUII est 119 deficere 120 desursum-
venlens Op 1571 OINNCS 122 et quı1 est a-terra 123 d- super}-
caelo venlens 124 quod U 126 iıllud

127 accl1pit 128 1US 129 obsignavıt i 121
13  n misıt Deus 1838 tradıt (1t.) 133 ıllum 134 OINNEC (+ Op)
commodavıt 135 habebit 136 qui1 inoboediens er1ıit z gen

E verb PCETIMANSUS est)
qula illı quon1am lesu plures discipulı posıiıt1- }

SUnNT lesus habet) qUam Ilohannes (10vane) qula
terram abut exeundus fuıt ille q-Samarıa

10 et enit aor.) 1l ille 12 ad-cıvıitatem Samarılae i QqUamı
dicunt (22.) illud 15 Ioseph (10sep‘) filio SUO D: filıo SUO

loseph 10seb) Op 16 fuıit 1b1ı 17 uUNUus 18 lesus (om esus Op)
utem 19 fatıgatus viae ambulatione itinere) ılla

D consedit Op D' tempus ora funt ut quası)
25 eniıit (aor.) mulier aqua accC. 27 abilerant (verb abıtı

fuerunt) 28 el-dixıt quomodo (om quomodo 4 5) udaeus 6S



Molitor

a)30 bıberes1 pet1s I] a) mulıere hac®*®* Samarıtana®*®; quıa
nequaquam ** propinquant (lt )35 Iudae1 Samarıtanıis. Respondit 111196
lesus el-dixit??: Si<-1gıtur>-forte scıebas Il scires)*® ONUumMm
De1i qu1s est quı loquitur tiıbı Quonijam *® pota me tu-forte petebas

peteres) I! a illo, s1-forte solum dederat I] dedisset) tib1i41
illam*?* 1vam. .} Dixıt i1llı43 muli:er illa Domiuine, tu44 hydrıam

non 44 abes, fovea puteus) alta eSt; nunc*® nde habes aQ Ua
vivam ” Numgqui1d**® <s1} grandıior patre 111046 NOSTITrO lacob (1akob),
quı1 anc foveam commodavıt nobıs Et47 1pse ista*8 bibebat et4? fılı e1us

PCCOTA e1us. Respondıt 111150 lesus ei1-dixit>* Omnıs quı bıbet>*
ista aqua®® deinde®* quoque?* sıitiet ve)” Qui bıberit aQqua
illa quam®® dabo ıllı, non?®‘ sıtiet usque]| ad-aeternıitatem M aeternum) ®®
Aqua 111358 quam®* tradam dabo) 11hGO erit®* 11h62 fons
emanantıs ®® 1in-vitam iıllam aqaeternam ©*. Dixıt mulıer ılla Domiune,
da mıhı aQqUuanı istam®?, ut non ®® siıt1am, HCC I! nNeque) venı1am hıc huc)
haurire (verb. plere) aquam®”, Dixıt 111ı lesus: 168 arcesse ®® marıtum
LUUM venı hıc I] huc) Respondit mulıer illa el1-dixıit Non /mih1->-
est mıh17® marıtus. Dixıt illı lesus: Bene dixıist1i quoniam ‘! 1L /mihi->est‘*
mıiıh1”7? Marıtus. Quia quınque mariıtı (sg.) mutatı ”® SUNT Sg.) t1b1ı (verb.
ad-te)73; quı igi)74 U1lC tıb1i-est, 8(0)81 est ılle T[UUS marıtus”®; istud
1ustum”?® dixist1 Dixıit 11h77 mulıer ılla Domiuine, Cogı1to !! puto)7®
quoniam ”® propheta 6S Patres illı”??® nostrı mMontem hunc®® ad-
orabant (verb prostrationem dabant), VOS 0Oquımını quon1am in-Ierusalem
solum &* est locus ubı®?} dignum-est®® adorare. Z Dixıt ıllı lesus: ulıer,
tu®* crede mıhi, quıia venılent tempora*®®, quando®® OC 1in-monte hoc NECC

in-Ierusalem adorabunt®” Patrem. Vos adoratıs illud®® quod 1OoN nostis
nos®?* adoramus quod igi)90 NOVIMUS, qula salvatıo M salus) [ea] Iudae-
orum ** est 223 Veniunt??* tempora®* UNC VE) eSL, quando®*

a) Op 1 aquam OB3 e} a) 32 o9m hac
33 muhlierem Samarıtanam: 34 non 35 prope-accedunt (2E.)
Ib; attıngunt Samarıtanos Op 36 37 dixit illı 38 OVCIAdsS

NOVISSES) 39 illud Op 40 da (e| ut bıbam 41 tib1ı-forte-
dedit edisse ıllam 4 3 e1-dixıt OÖp NC trullam

NUNC 46 nNumdqu1d 1g1itur (om 1gitur Op) mal0r 6S tIe: 1lo
Ä”7 ılle 48 hac 49 9m et Op 51 dixit ıllı
52 53 d ua hac 54 deinde qQUOQQUC mihil-commodavıt
(SIE: LNOIMMECCA deinde) Op 5D 56 CZO 57 1am-
110  - 1O:  ; träa) 58 sed d ua illa (om 1la I’b) 59 CO

61 Net verb operabıtur DAaSS.) 1n 1lo QUAaC am
ad-vıtam iıllam 1iam-non 67 Ua
abı 69 advoca Op mi1ıh1-est A qu1a 72 11b1i-est
tibi- /posıti- )}fuerunt habuıstı) 121 7D marıtus

TUUS est 76 VerUummm Op; VOETC 47 e1-dixıit 78 SpeCctLO quı1a
79 iNn-monte hoc (+ sed 1b) 8& 1 solum 1g1

8 3 fas-est (=0portet) 8 5 venıt ( praes.) tempus
R6 ubı 87 sed adorabunt i adorabitis Op illud
89 Y 0 121 91 vıta salus) udae1ls venit
PDraes.) temMPDUS Y 4 ub1 (temp.)
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verı®?° adorabunt Patrem spirıtu verıtate, quıia®® Pater quoque*®‘ istıusmodiı
M tales)?® adoratores quaerıit?®, Spırıtus Deus ESE adoratores e1us
spirıtu veritate dignum-est 19° adorare. Eı-dixit191 mulıer illa Sc10102
quıa ess]13as mesı1a) enıt praes.); QUCIN dicunt Chrıistum (K'rıste); quando!®3
veniet, iılle nuntijabıit1®? nobıs OINNEC. Dixıt lesus: Ego SUIMM quı

ese)l()4 loquor tıbı Et in-1ıllo 105 verbo106 pervenerunt*®‘ discıpuli
e1us, demirabantur qula mulhier1198® 1llı loquebatur*°®, Nemo autem *©>
ei-dixit110 illıs Quoniam 1!° quıd quaerI1s Qut qu1d loquerıs ist1111 »
28 Reliquit!** 1am!* iıllam SUam mulıer i11a113 intravıt114 ad-Civi-
> t hominıbus (colll.) illıs115: Venite videte hominem
ünum + quı dixit117 mıh1117 OMMNe ‘Z)6)118 quod{[cum]que feceram (verb
a-I11e operatum (pass.)-est)1!?; 1U 1gitur 1116120 erit120 Christus (K’riste)
l_uel2l TO  an !] exibant)*!??* C1vitate fl13122 venıebant?!?3 ad-eum.
31 dum nondum (verb vent1 fuerunt) ad-eum, precabantur
iıllum et ei-loquebantur discıpuli ejus1!24. Magıster*?>5, panem**® manduca!

Ille127 1X1t illıs : Ego ciıbum 128 habeo manducare erm quem***% VOS NOn
nostIis. Loquebantur discıpuli ıllı invicem130:; satın |] numquid)*!?1
attulıt qu1s ist1 manducare (LEr Dixıt 15 lesus: Meus cC1ıbus 1116132
©ST; facıam voluntatem ejus133 quı mIisıt me CO  CM opera*$*
elus. Non VOS dixistis135 q(uon1am) quattuor iINENSECS Sg.)136 adhuc136®

mess1s13”7 pervenlet**7 2 Ecce138 loquor vobıis: Aspıcıte oculıs vestrIis (verb.
oculos vestros) videte qarvals® S£.) 1sta:e%, quıia alba-facta14®0 SUNTtT (pl.)
rope-sSun ad-messem140. Et qu1141 (re >metet*** mercedem accıplet,
congregabiıt !! collıget) fructum in-vitam 142? iıllam aeternam***, ut sem1ınans
I] seminator)1*3 ille 1NESSOT gaudeant in-unum 143 27 Hoc |] 1n hoc)*?
est verbum ıllud VCTUNM), quı alıus est quı semiıinat145 alıus esSt qu1146
«re)metet*"2; Ego em1tto VOS ad-/re>metendum quod 1Dn VOS labo-

9 5 adoratores Y 6 et qul1a 97 QUOQUC quaerit adoratores
1US SUu 1US 1°0) 99 ST Deus 100 fas est oportet)
101 dixıt ıllı Op 102 NOV1 Op; Domine 10 ub1 (temp.) venılet ille, nuntjabıt

104 eCsSE 105 hoc 106 107 venerunt
108 CU) muliere loquebatur 109 er LECINO Op 110 dixit ıllı
O loquerıs CU) 1la 112 et rejliquı 1b”? a muher 1la hydrıam
trullam ?) illam 1US (om 1US 41D) 114 abut 115 et nuntiavıt dixıt
4 D) hominıbus Ulıs C1vitatıs 116 unumm ET nuntlavıt miıhı1 Op;
mıhi-nuntiavit 1b 118 119 perata-sum ecC1 120 hıc est

121 1lle 129 et prodierunt a-C1viıtate 123 Venerunt
124 et hoc tantum verbum verbum tantum 1b) loquebantur illı at discıpulı
1US (om 1US :3 5b) et el-dixerunt 125 (rabı) 126

127 ille Op; 1pse 1Ib 128 manducabiıle 129 quod
130 loquebantur invicem dıscıpulı 131 quon1am alıquıs qu1s-

quam) attulıt manducabiıle 132 hic 133 mittentis M1SSOTI1S) mel
1 3R ODUS 135 loquımiın1 1I’b) 136 adhuc mMeNsSCcS

SUNT M veniıt praes.) mess1s 138 CO 139 OS
140 albı SUNT ad-messionem messem) 1UN! VE) 141 INCSSOT 142 ad-
vitam aeternam 143 semı1inator et INESSOT uNnaqguc gaudeant CU) illo
144 quia hOöc Op 145 semiminavıt 146 messor



olıtor

rastıs1*7; </per}>laboraverunt (aox:)32%, VOS in-laborationem labo-
rem ) COT U intrastıs. F Civıtate 111a150 Samarıtanorum 1>°* multı
crediderunt in ıllum (verb. multıis credibilis-fuit iılle)*+2 verbo (instr.) mulı-
er1s15®% iıllıus testimon10 (IHSEP EG Quoniam mıiıhı1 INIC 153 quod-
[cum ]que feceram (verb. a-N1ec operatum (pass.)-erat)!*, Et ut-prımum

ad-eum1!>*> Samarıtanı ıllı, precabantur*®® ıllum commorarı (term.,
esse)??® iıllıs Et füunt!>” ıbı uos diıes 41 KEt magıs!>$ amplıus multı
crediderunt in-eum *>® propter*®? verba e1j1us1>®, T loquebantur —

er1 1111160. Non abhinc161 verbo credimus, qula 110S a-sec 1ps1) audı-
L1US ab)162 1stO *9 SCIMUS qula iste163 est eIc salvator164 reg10Nn1s

mundi). KEt pOSt duos16> dıes Sg.) venıit166® ıllınc, et167 abıt167 ad-
Galılaeam Quia gq-se 168 1pse testatus-est?®® quon1am propheta 1N-sua
regıone contemptibilıs*®* est (praes consuet.)16? 45 Quando*”® ille
1vit17® ad-Galılaeam, eXCePETUNL iıllum ae1 (galileveli) ıllı; quıa vide-
rant!‘“* quUOoquUC (verb ab-eis-visum-erat quOque) multum prodigium, quod#*”
operatus-est fecıt) in-lerusalem in-die-festo illo, quia17*® qUOQUC
lerant (verb. 1t1 fuerunt) in-diem-festum iıllum Ivıt173 deinde I] iterum)
in-Canam Galilaeae*‘®; ub1 191) subvertit cönvertit)*'? aquam *“*
ad-vinum. KEt 1b1i1?® fut regalis-famulus unus:> CU1US filıus SUUS I! e1us)2%°
locatus-est1““ aegrotus*““ in-Capharnaum (kap‘ernaom)17®, 4A7 Ille17® u_

priımum audıvıt!”® quia ® lesus enıt (verb. VEeENTUS est) a-Iudaea (huriastanı)
ad-Galılaeam*®**, eni1ıt ad-eum, et182 precabatur, proveheretur CC-
deret!)+?® sanaret filıum illum e1uUs, qa in-propinquo-erat*** morı
(verb. ad-mortem). Dixıt 11h18 lesus: S1<-1gıtur>*$° sıgnum prodigium
nıhıl nullum) viderıtis*®®, 1L credetis. 49 Dixit illı regalıs-famulus
ille187 : Domuine, descende188 dum nondum est PUucCT ille meus 158

Dixıt lesus: Ambula, filıus18®® iılle TUUS 1VaX est19> Et credidit OMO

147 VOS 1O:  - (per )laborastıs 148 (per )laboraverunt (verb perlaboratı sunt)
149 aborem 150 Civiıtate lla 15l mul credıderunt

1in-eum gen Samarıitanı ıllı 152 us mulier1is qula testabatur 153

154 operatus-sum ec1 nuntiavıt 155 ad-eum
156 loquebantur illı ut ermaneret 157 permansıt 1558 MAa10T7 plu-
rıma) multitudo redidit (crediderunt) in-eum 159 verbis 1US

60 mulier1 AaU! loquebantur 1am-non 110  - tra) audı-
ViImMUuUs um 16 hıc 16 viviliıcator salvator) 165 illos
166 prodiviıt eX1t) 167 abıuıt 168 1pse lesus testabatur
169 honorem 110  e R3 et ub1 (temp.) veniıt (veniebat 'I’b) R7 OINNEC

viderant 10 173 venit lesus ein! ıterum) qQUOQUC
ad-Canam in-Galılaeam (Galılaeae 'I’b) 174 operatus-est fecıt) q

facta-est verb operata-est ass aQqua Op 175 alıquıs quidam) reg1lus
ver qu1 reg11) OMO venerat verb fuit alıquıs12  Molitor  rastis147; alii <per)laboraverunt (aor.)1*®, et vos in-laborationem (= labo-  rem)!*® eorum intrastis. 39 Et!®° ex civitate illa*®° Samaritanorum*** multi  crediderunt in illum (verb. multis credibilis-fuit ille)!®* verbo (insfr.) muli-  eris15? jllius testimonio (instr.)1*?: Quoniam dixit mihi omne (+ ve)!*®* quod-  [cum]que feceram (verb. a-me operatum (pass.)-erat)!°*. 40 Et ut-primum  venerunt ad-eum1!55 Samaritani illi, precabantur!5® illum commorari (ferm.,  esse)15® cum illis. Et fuit!®? ibi duos dies. 41 Et magis*®® et amplius multi  crediderunt in-eum1!®® propter!® verba eius!?®, 42 Et!®° loquebantur mu-  lieri illi!®9: Non abhinc!%! verbo tuo credimus, quia nos a-se (= ipsi) audi-  mus ex (= ab)!%? isto!®2, et scimus quia iste!®® est vere salvator*®* regionis  (= mundi). 43 Et post duos!% dies (sg.) venit*® illinc, et*®7 abiit*®” ad-  Galilaeam. 44 Quia a-se!®8 ipse testatus-est!®® quoniam propheta in-sua  regione contemptibilis!®® est (praes. consuet.)*®. 45 Quando*’® autem ille  ivit!7® ad-Galilaeam, exceperunt illum Galilaei (galileveli) illi; quia vide-  rant!?! quoque (verb. ab-eis-visum-erat quoque) multum prodigium, quod*7*  operatus-est (= fecit) in-Ierusalöm in-die-festo illo, quia*”* illi quoque  jerant (verb. iti fuerunt) in-diem-festum illum. 46 Ivit?”? deinde (= iterum)  in-Canam Galilaeae!’3, ubi (-+ zg7) subvertit (= convertit)!’* aquam*”*  ad-vinum. Et ibi!75 fuit regalis-famulus unus!7, cuius filius suus (= eius)*!7®  locatus-est!7? aegrotus!?? in-Capharnaum (kap‘ernaom)*!7®. 47 Ille*?® ut-  primum audivit!?® quia!8® Iesus venit (verb. ventus est) a-Iudaea (huriastani)  ad-Galilaeam1®!, venit ad-eum, et!®? precabatur, ut proveheretur (= proce-  deret!)18® et sanaret filium illum eius, quia!®* in-propinquo-erat!®* mori  (verb. ad-mortem). 48 Dixit illi!®® Iesus: Si<-igitur»*®® signum et prodigium  nihil (= nullum) videritis!®®, non credetis. 49 Dixit illi regalis-famulus  ille1®7?: Domine, descende!®® dum nondum emortuus est puer ille meus*®®,  50 Dizit illi Iesus: Ambula, filius!®? ille tuus vivax est!®®. Et credidit homo  EL ——  147 vos non (perj)laborastis OT. — 1*8 (per)laboraverunt (verb. perlaborati sunt)  OT. — 149 jnlaborem OT. — 15° ex civitate autem illa OT. — *5! multi crediderunt  in-eum (gen.) Samaritani illi OT. — **? illius mulieris quia testabatur OT 52 öm  ve OT. — 154 operatus-sum (= feci) + nuntiavit mihi OT. — *155 om ad-eum OT. —  156 Joquebantur illi (dat.) ut permaneret OT. — 17 permansit OT. — *®® maior (= plu-  rima) multitudo credidit (crediderunt): om in-eum OT. — ** verbis eius OT. —  160 mulieri autem illi (dat.) loquebantur OT.— !! iam-non (= non ultra) OT.— *%? audi-  vimus illum OT: — 1% hic OT. — 1%* vivificator (= salvator) OT. — 1° + illos OT. —  166 prodivit (= exiit) OT. — 1° om et abiit OT. — *%* ipse Iesus testabatur OT. —  169 honorem non habet OT. — !7° et ubi (temp.) venit (veniebat Tb) OT. — *7* omne  viderant quantum OT. — 172et OT. — 173 venit Iesus deinde (= iterum) quoque  ad-Canam in-Galilaeam (Galilaeae Tb) OT. — 17* operatus-est (= fecit) aquam  Tb; facta-est (verb. operata-est pass.) aqua Op. — *75 aliquis (= quidam) regius  (verb. [qui] regii) homo venerat (verb. fuit aliquis ... ventus) OT. — *’° om suus  (= eius) OT. — 177 aegrotus fuit OT. — 17® kap‘arnaum OT. — *7* hic audivit OT. —  180 quoniam OT. — !%! in-Galilaeam Tb. — 1*? om et Op. — *%*iret OT, — *° qui  prope-factus-est Op; qui appropiavit Tb. — !® ei-dixit Op. — ** si(/-igitur) non  videritis prodigia (coll.) et signa (coll.) OT. — *®7 regius homo Op; regius ille ille  (sic!) Tb. — 188 veni priusquam (prius[quam] Op) <per)moriatur puer ille OT. —  189 vjvax est filius tuus OT.ventus) 176 SUUS

e1us) 177 aegrotus funt 178 kap arnaum 179 hic audıviıt
180 quon1am 181 in-G:  aecam 152 et Op 183 iret 184 quı1
prope-factus-est Op; quı1 approplavıt 185 el-dixit Op 186 S1<(-1g1 110  }

videritis prodigla (coll.) et signa (coll.) 157 reg1us OMO Op; reg1us lle ille
(sıc!) 188 venı! priusquam (prius|quam Op) (per )morlatur DUCI lle
189 V1ivax est filıius TUUS
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ille verbo e1us199; quod el-dixıit1?1 abit 51 Et ut192 provehebatur!?**
obvjabant?!?3 ServVı ejus1?3 cum-gaud1i0*?*, et195 dixerunt?!?°: Quoniam
püer? 111e196 LUUS V1VaxX est Interrogabat OS propter**“ LeEMPUS iıllud
IN-quo resipunt *7: 1xerunt illı Her1 in-sept1imo tempoOre ]! septima
ora reliquit illum AaeSTUs Il febris)!?8, Percogitaverat I! percogita-
vit) ( Q (verb. percogitatum-erat a-patre) e1us LeEMPUS D 0 ıllud INn-quo ()

illı lesus: Quoniam*°* fi1ius203 TUUS V1VaxX est203 credidit iılle 1psei *
Oomn1s?°9> domus e1us?9> Hoc deinde I] rursus)*°6 secundum ? ©®

prodigium fecıt297 lesus PTOSICSSUS (verb. ventus):9> a-Iudaea ad-Galılaeam
9,1 OSt hoc dies-festus funt! Iudaeorum, ascendit lesus ad-Ierusalem.

KEt funt? in-Llerusalem in-ovium-lavatorı10? illo4 CUu1l nomen] dicıtur hebraice
Bethesda (betesda)°; quinque ut-aulae® erm fuerunt Sg In-quibus
Sg CONCISa proiecta) posita-est multitudo ingens aegrotorum, Cac-

COTUNI1, exarefactorum arıdorum), claudorum, quı exspectabant®
illıus CONquassatiıonem *. Et10 1b1 fuıt OMO unus**®, quı octodecıim 1!
S£.) degerat (verb. uO intermissum-erat) in aegrotatione I! morbo)*?,

Ilum!3 ut-prımum 1dıt Iesus, qula CONCISUS I! proiectus) locatus-est?!?;
scjiebat1* quıia multum temMmpus degerat (verb ab-eo-intermissum-erat usque]
ad-ıbı I! adhuc])!*; dixıit!® illı Vıs16 ut-forte V1VaxX fias (verb. operarıs
DaAss.) TE ? Dix1it!? iıllı Domiuine, homınem nemınem nul-
Jum)!® abeo, quando aqua aeC CONqUaSSaLa-eSL, et19 me-1in<tro>-1ecıt

iniecerit) in-lavatorıum dum CO tiıtubabam 2! alıus?? C1t1us*®®
de/orsum»greditur (1t )24 Dixıt iıllı lesus: urge, tolle grabatum LUU!:  3
abı?>. KEt sanatus-est*® OMO ille; surrexit“”, sustulıt grabatum SUUM

se-vertebat?8. Et29 fut sabbatum (Sap at'1) dies ille?2?. Dixerunt?® ıllı
a Iudae1 111131 Sanato illı da Sabbatum (Sapa t' 1) est NON lıcunt??®

190 ıllı 191 dixit i1llı lesus 19° ut-priımum iıbat Lantum ille 19 ServVı
e1ius obvıabant iıllı 194 cum-gaudı1o 195 nuntjaverunt er el-dixerunt

196 fiılıus 19  3 quon1am (om 3 °D) IN-quo LeMDOrCE tolerabıliıor factus-est
(verb operatus-est ass 1lle 198 lle 199 et percogitaverat
200 ılle (om Up) iıllıus puer1 201 qula in-ıllo temMPpOrEe Lantum 2 ()

quon1am 203 V1VvaxX est flıus TUUS 204 ıpse 205

domesticı1 1US D 206 (om 1’b) secundum 207 eratus-est
2058 cum enit

füunt dies-festus est 1n-o0v1ium lavator10 Op illo
stagnum qUuCIM dıcunt {t:) hebraice ethesda (bet’isda Op porticus (stova

fuerunt et (om I’b) 1n hıis 1S Op) (sg !) funt (commorabatur Tb) mult1i-
tudo infirmorum, CaeC1 coll.), CIau!: coll.), exarefactı (coll.) [ex|spectant
(praes CONS.) concitationem fu1lt alıquıs quı1dam) ibi OMOoO

trıgınta OCTO Ver! vigintı et octodecim!) 192 1in languore 1 -
firmiıtate) 13 UncCc vidıit lesus positum eTt anımadvertit aor qula
multos S£.) abere‘ 1n languore infirmıtate) 15 et dıxıt

16 visne uL saner1s M respondit ıinfirmus ille e e1-dixıt
18 110  } A et hoc 2l venıebam SR SE alıı Op —_
terıus de(/orsum } grediuntur 1t.) ei Sanantur 4t.) Op; de(orsum )ıt
%0.)) et SanatTur ( ambula 7 6 FeViIxIit SR urrexIit

abıiıt füunt dıies ile sabbatum abat'1) 30 loquebantur
A 1 illı San ato iıllı 3 fas est



oliıtor

(verb ordo fuit) tibı (verb ad-te) sıbıi-superpendere |] ımponere graba-
LTum istum *4, K} espondıiıt®® eis-dixıt?®: Qui 191) me-sanavıt, ille

olle grabatum TuUuum ambula 12 Interrogabant iıllum?3?:
Quis est OMO ille38 quı tibı olle grabatum TUuUuUum te-verte®? »

Sanatus ılle 19(0)81 scıebat *® quı1s funt I] esset)**, quıla Iesus [e]-
vasıt *® /foras->de tumultu I] turbatione) illo42 in-loco illo OSTt hoc
inveniıt ıllum lesus*®$ in-templo 111044 el-dixıit*>: Ecce 1st1C46 Sanatus esSn
ne-1am PCCCCS I] 1am nolı peccare), ut NON I] ne) pe1us *$ tib1i-sıt (fiat)*?.

11t OMO ille nNuntlavıt udaeıs ıllıs Quoniam lesus Tuit qu1
lg1)51 SanaVvıt Et propter hoc persequebantur lesum®? Iudaeı

11h523 quıa hoc operabatur in sabbato (Sap’at’i). espondit®® illıs lesus®3:
Pater INCUS ad-hoc-tempus®* CZO qQUOQUC ODCIOT. Prop-
ter hoc magıs quaerebant illum®5 Iudae1 illı occıdere (term.)>5, quıa 1107
solum propter®*® sabbatorum solutionem®®, sed quıia®” ut-patrem SUUuIM Vindı-
cabat Deum?®” semet1ipsum (verb. suum aequabat Deo>8. Re-
spondiıt lesus dixıt illıs Profecto (mart ’ liad) 1ustum (mart’alı)®? loquor
vobıs, NOn (ver POTESTLAS-EST Fılı0 hominiıs operarı (verb. ad-opus) ad-SCINC-

HpSO (verb a-capıte SUO) nıhıl M qu1cquam) ®}, nısı6?* videt (22.) quı1d
quo; Pater (praes. CONS) quıa quod{cum]|que®*®* iılle Operatur,

e1us simılıter in simılıtudınem e1us) QUOQUC Filıus ODperatur ® Quila
Patrı Carus-est 1US |] Pater dılıgıt Fılium), IN VE) ostendit
quod{[cum|que*®* ille I! XÜTOC) era  3 eTt grandıora®® !! ma10ra) adhuc
hıs Sg.) ostendet opera®®, ut VOS mıremin1. 21 Quia S1CuUt®® Pater SUSCI1-
tabıt IMOTTLTUOS Viyum tacıet®®, 1StO |-modo| quoque®“ Fılius qUOS volet ®®
V1VOS facıet ®8. Et®® 1ECC Pater iudicabıit QUCIN (DIS quemquam)®?, sed
iudıcıum omne ‘© tradıdıt 7! Fiıliıo U+t honorem facıant 1110
!] honorificent Fılıum)**; sicut ”3 honorem facıunt atrı I! honorificant

33 tollere LUUM 3 5 ille respondiıt Op 3 6 dixit ıllıs Ad'‘
37 Iudae1 ıllı et eis-dixerunt 3 8 OMO ille 39 mbulaQO’ TI 40 NOVIT

41 est s1t) transconditus-est abscondit) quıa populus fu1t
lesus 4 templo illo (om illo 1b) 4 5 dixıt illı Ad‘

46 1St1C 47 V1Vax factus-es verb peratus-es DaSsS.)
quoddam 49 S1It tıb1ı est 5l 121 52 Iudae1ı
iıllum lesum lesus respondiıt dixit ıllıs hactenus ver.
us[que] ad hic aduv.) 55 Iudae1ı 1llı occıdere Llesum 56 abbatum solvebat

57 Deum UJUOQUC utL-p: SUUuMm loquebatur dıicebat) 58 aequalem
facıebat semet1psum De1 Up; semet1ipsum aequalem facıebat Dei 59 111CeMHN
ICI 110  3 ara 61 nec S quıd qu1cquam) a-semet1pso

1</-1g1ltur } 18(8)  5 viderıt (fut Z4:) quoddam Patre factum verb OpUS)
quantum (+ 121) Pater operatur illud (om illud :LD) 1Us isto-eodem

|-modo] simiılıter Operatur quantum|(cum ]que malus adhuc hıs
S£.) ostendet illı OPDUS 66 Ssicut (+ 121) Pater suscıtat MOrTUOS et viviıficat
6 7 isto-eodem-modo vult viviıficat 69 1LICC amplıus ater 1udıcat 305)
neminem quemquam) rxäx UOINIIC i1iudiciıum cCOoMMOdavıt
{ 2 honorem ent Fılıo honorent Fılıum) sicut (+ 191 ) honorem dant
atrı honorant Patrem)
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Patrem)”®; quı1“* glorificabit”® um glorificabit Patrem mıiıttentem Ceu

(verb. mı1ıssorem e1us) *. Profecto (mart’liad) 1ustum (mart’ali)”® loquor
vobıs, quıa quı verbum meum ‘” audierit, credideriıt 11h78 quı misıt?8 INC,
accıplet”® vitam illam ®® eternam, in-ı1udicıum ®! non?®?? intrabit, sed
/de>transmutabiıtur ®3 morte ad-vıtam. 75 Profecto 1ustum”?® loquor vobis,
quıa enıt (Ppraes.) tempus I] ora UNC VE) SST; ub1 (femp.) mortu1l
audıent vocem®* Fılu iıllıus He1i?** quı audıent, vivent. Quia s1Ccut®>
Pater habet vitam CUu semet1pso (verb Un capıte SUO), isto-eodem|[-modo
tradıdıt®® Filıo habeat vitam CUu semet1pso. pA Et potestatem 0_
davıt 111187, ut88 judicet®8, et$® qula Fılıus hominıs est hic?®. 28 Cur miıra-
mıinı?® » Quia venıjet?1 LeEMPUS |] ora 1IN-quoO |] in qua) quı posıt1-

1inNn-monumentis (COM.) audıent e1us®?3. Kt prodibunt®* bon1
Operatores bonum facıentes) ad-surrectionem vitae??, malıgn1 gen.)
OPECTALOTES |] malum facıentes)?® ad-surrectionem?” 1Ud1C1. Non p_
testas-est?®8 mıiıh1 I] POSSUNL eg0) 98 a-memet1pso (verb. a-capıte meO) nıhıl

qu1Cquam). Sed S1CUT audio 1Ud1Co, et 1udicıum 1ILCUIN 1ustum est Quia
NON QqUaCIO voluntatem INCAMN, sed voluntatem miıttentis (verb m1SssorIıs
me1). 231 S1<-1g1tur> CDOO testabor fut propter He et101 testimonıum
LLCUINNN L11 CIUuM est102 hıus est quı propter INC, Voleß
nost1s1%4, quıa est testimon1ium e1us, quod testatus-est1%o propter

Vos eos-transmisıistis106 ad-Iohannem (10vanesa gen.)10” > us-est
Propter : ”® verıtatem illam198. Ego non109 I] ab) homine
reC1P10 testiımonı1um*°?; sed hoc loquor ut VOS effugıiatıs || salvemin1)1*°,

Ille fuıt Jucerna, qUaC accensa1l lucebat *4: vos112% voluiıstis Lempus
1U I] horam unam) hıları113 esse 1158 in-lumine e1us. 26 Ego
eo testimonıum MmMalus ohanne (iovane). Quia Opera- ılla, QUAaC m1h1ı-
commodavıt Pater, (001 ılla, eadem 114 QqUAaC OPDCIOT, testan-
LUr propter Quia Pater misıt INeG., Et quı mi1sıt Pater; ille testatur}11>
propter Vos nequaquam ***® e1Ius audıstis*17, NEeEC fulgur**8

qula quı1 13 onorem Fılıo honorabıt Fılıum) lle ONOrem
dedit Patrı, qu1ı misıt iıllum 716 InNnen inen d verba 1L11Ca eTt (om et
Op) mittent1i habebit ille am 81

82 nıhıl Nu. mMO Op ille verba Fılır Del
85 121 36 1ısto |-modo|] qQqUOQUC cCOomMMOdavıt 87 hu1c 8& 8 ad-
1udıcıum facıendum 89 ei mirem1in1ı hoc 9l venıt
praes.) Q 2 in-sepuleris (coll.) 93 1US audıent Op et

in-surrectionem Op; Surgent 1in-vıtam Y 6 malı gen
Operatores 97 ın-surrectionem Y 8 p  as-es mıiıh1 operarı

term.) testabor Ffut 1.) 100 pPropter memet1psum 10 et
10  R est A  °o VOS 104 NOVI1 OUOp; SC10 Ib 105

106 transmisıstis 1329 107 109vanes SEN 108 verum VEIC 1329
109 testimon1um homine 1O:  } recıp1am 1329 ;& 5 Vvivatıs 1329; qula

a AdCCECI1Sa (+ et Op ) clara ACCC1I1S5a clare 1329 1719 VOS 1329
gaudıum ODUS quod commodavıt mıh1 Pater ut NSUINmMmmMeEeIN illud aeC

(—+ Op) 1195 testatus-es 116 NOMN Op; ME 117 _ SAad1lilc ?)
Op 118 imagınem
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a-vobis-visum-est vidistis)!!® * HEG verba C1US SUNT VOS

<per>habitantia!*®, quıl1a quehn: ılle MISI1L, VOS NON je1] creditis1?? ZU Con-
quirıte lıbros (coll )123 qu1a VOS COg1TaLIS I] putatıs) /foras->de1?4 exX)
11113124 [ap]prehendere (term )125 ıllam aeternam ; iıllı SUNT
testantur pPropter Quo qu1ibus) I] putatıs) propter
[ap]prehendere erm vitam1*6. Et VOS ON ultis erm.) ad-me,
ut habeatiıs. 4A1 Kg0 glor1am I] ab) hominıbus NOn rec1p10 *7,

Sed OV1 VOS, qu1a dilectionem De1i NON habetis128 Ven11?®*?®
Patrıs INCI, NON ME 31131 alıus alıquıis!31 venerit SUO nomiıine1®?,
iıllum EXCIPIELIS Quomodo?!3? praevalebitis I] poteritis) credere (verb
ad-fidem)*** Qqu1a glor1am NV1ICEIN I! ab INnvVicem) aCC1IDI1US, gloriam
solıus De1 1OoN quaerı1(0s Ne putetis) quomodo-forte!?® CRO
malıgnum-loquens136 quoddam fecı maledictionem quandam facıam)
propter VOS de VobIis) COTrTamnl De0136 est137 QqUu1 malıgnum-loquens |] 11a-

ledicens) esTt propter vos183” Moyses (mose), ]! quoO) igi)138 VOS

S1<-1gıtur>-forte Vosl39 credidistis |] crederetis) OySI1 (gen )s
credidistis-forte I! credereti1s) mıiıhi qUOQqUC, quıa ille propter descr1ipsıt

S1<-1gitur> e1us140 iıllıs descr1iptis**° 1810781 creditis, quomodo!** INe1ISs hıs
verbis14ı credetis

(Fortsetzung
119 vidistis 120 et verbum C1US NO  = est vobiscum PCTIMMANCNS 121 _ 191

K huı1c VOS NO  e creditis 1 vobıs-123 Liıbrıs pl.)
met1DS1Ss in-vobismet1ips1s Op 125 UuON1LaAMM habetis 126 qUuUO
COg1TLaLls proptier ap]prehendere V1Lam 127 IN 128 CU.

vobısmet1ps1s 129 _ CgO 130 mMeE-CEXCEDISLÜLS 131 s1(-1g1ıtur >
alıus 132 SW  O 133 _ 1U 134p' vobıs

136 VOSDOTeEST1S VOS) credere (term.) 135 UOIMNAMN
Patrı apud Patrem) 137 est VOS ver. ACCUSATOTr vester)

138 9m 191 139 VOS 140 ]lıbris 1US Op; 1US T1S
INeIS verbiıs quomodo LU 1D3 quomodo NU: verbis INC1S Op
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Chanmetifragmente
Ein Beitrag ZUrFr Textgeschichte der altgeorgischen Bibelübersetzung ”)

VO  -

Joseph Moliıtor

Die ukastexte der Chanmetifragmente
Die Lukasbruchstücke sınd, schon ihrem ang INCSSCH, für uUuNseTre

Untersuchungen ergjiebıgsten. Es Sind gleich 1er Chanmetifragmente,
denen WITr UNseIec 1lexte entnehmen können: 39, 844, 099 und S1in, VOIl denen
das 'Tıfıser Stück (nur O; 21 —AJ und enthaltend ') unls bısher och
nıcht begegnet 1St Da uns versagt ISt, den vollständigen Text des ysh-
Tetraevangel1ıums nebst den Varıanten der letraevangelıen Von Opiza und
'Lbeth 1in uUuNserer Zeitschrift bringen, fügen WITr jeweıls unNnseren Lukas-
Chanmetifragmenten die Parallelstellen Aaus Adysh (Volltext) mıiıt den Ab-
weichungen der beiden anderen Tetraevangeliıen zwecks besserer Über-
sıcht bel.

Eınzeluntersuchungen
a) 2,18 24a

Eın relatıv kleiner Abschnitt A4Uus der Kindheitsgeschichte, dem Aaus dem
gleichen Fragment 844 och Tei weıtere Lukasbruchstücke > 443a;
9 29a; >5 20,1 a) folgen werden.

Adysh
2,18 Et quı audıebant mırabantur 2,18 Et omnes*! quı audıebant dem1-
verbum illud rabantur? verba 1la qUaC loqueban-
iıllorum ad</versus> iıllos. LUr iıllıs iıllı
19 A-Marıa (marıams) CONMN- 19 Marıa (marı1amı)*® IMNe

illud verbum conservabat?sSservata-erant |] Marıa Vda-

verat) verba haec collocaverat anımadvertebat* in-corde SUuo.
in-corde SUO.

20) KEt revers1-sunt®20) Hr revers1i-sunt ablerunt LO-
ECS ıllı, glorıficabant enedicebant iıllı®, glorıficabant et‘ laudabant?8
Deum hoc HH quod audıe- Deum OINNe hoc? quod audıe-
Frunt viderunt, Ss1Cut dicta-sunt runt viderunt, S1CUt19 annunt:iatum-
ad</versus > illos. est illıs12.
21 KEt ut-prımum cConsummatı-sun 21 KEt ut-prımum impleti-sunt!? dies13
dies illı OCLO CITrCUMCIS1IONIS e1us, OCTILO CITrCUMCISIONIS e1Us, dixerunt14?
VOCaverant e1us Iesum, quod ıllı a nomen*?>® lesum, quod?®

191) OCaLum-eSst |! ab) angelo VOCatLtum füunt!? (  A  ab) angelo ıllo,
ıllo, usque|] ad ESSC e1us |] Pr1us- dum!8 nondum fun1t-ın |] 1N-
QUamı ılle) 1in-ventre matrıs. ciderit) G in-ventrem18.

Vgl rChr 41(1957)22—34 Uun:! 43(1959)17—23



Molıiitor

844 Adysh
consummatı-29 Et quando cConNsummMatı-sunt 1e5$ DD Et ut-primum**

emundatıonis COTUN secundumlegem SUNT dies?® emundationis COTUIN
simılıter %1 eg1s illıus 21 Moysis (MO-Moysıs (mos6s1), subduxerunt PUC-

TU ıllum ad-Terusalem ad PF ses1), adduxerunt?? illum?? ad-Ierusa-
standum Domino. lem ad praestandum Domino.

Sicut scrıptum est in-lege Domuin1 Sıcut scr1ptum est in-lege Domin1ı
quia IMN1IS PUs10, qu1 patefacıet quoni1am ”® OMn1s DUSs10, quı1 patefaciet
vulvam, SANCTUS Domuinı vocabıtur. vulvam, SANCTUS Domin1 vocabıtur.
DA Commodederunt sacrıficıum Et24 ad-tradendam?4 hostiam®*>®
S1Cut dicetum est simılıter?*® sicut praeceptum (Dart.)”

est
844 mırabantur verbum iıllorum ad (versus)}

ıllos 844 3 a-Marıa (marıams) au deposita-erant (conservata-erant 844 4°9)
verba 2eC deposuerat, conservaverat) 844 collocaverat 844
DE ablerunt 344 0 et et Op benedicebant 844
laudabant Op D hoc OINILC 844 10 — 121 844 ME dicta-sunt
ad(/versus) OS 844 12 consummatıi-sunt 844 13 ıllı 844

et OCAaverun 844 15 1US 844 16 191 844 VOCAa-

tum-est 844 18 usque| ad SSC essenti1am) 1US in-ventre matrıs 844
19 quando 844 20 — 21 secundum legem ıllam (om illam 344)
844 DD subduxerunt UuCTUMNL iıllum 844 qula 844 commode-
derunt 844 2 5 sacrılicıum 844 26 simıiılıter 844 dictum 844

1eder fassen WIr die typıschsten Lesarten 1Ns Auge
844

et verbum illud et verba et verbum2,18 Xal
TÄVTEC mTEpL lorum 1la QUAaC oqueban- pastorum ıllorum
TV ACANDEVTOV ad (versusOS Lur illıs pastores ıllı 9 ad (versus yillos
ÜTTO TCOV TOLLLE - vgl vgl ATl  3 vgl
WT TDOC XÜTOUG

er collocaverat er anımadvertebat eTt collocaveratLk 2,19 GULL-
BAANAOUOA — M1 vgl ALl

2220 XLVOUV- et enediceban: et laudabant?* et benedicebant 'Ib
vgl ALIIl UOpTEC  Lk 221 ETAMNG - consummatı-sunt impleti-sunt consummatı-sunt

— M ATINNTV ] UVELE

NEOONOAV (4,2)

224 XL et® VÖC8VCI'LIH1Z dixerunt illı et® VOCaver

EXANON TO OVOLLA e1lus; e1lus;
XÜTOD vglvgl

Moskauer VOI1l 1743 mi1t der georgischen » Vulgata«, dıe, weıl ach der
slavıschen Bıbel revıidiert, och eine jüngere "Lextform bietet als dıe ach dem
Griechischen rfolgte Athosrevision die Miıtte des I Jahrhunderts; s1e enthält
aber trotzdem och bisweilen wertvolle Überreste äaltesten Gutes.

Die Lesart y»laudabant« be1 Läßt sich nıcht mMit Sicherheit als ursprünglıch
erweısen ; denn S1Ee ist auf einer Rasur eingetragen. mM1t 844 un! nıcht
auch »benedicebant« las

Selbst erwelst sich als äalter VOCaverun 1US (om et X”XL l
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844

2021 T OO TOULU usque] ad SSC CUu: dum nondum 1N- usque] ad SSC CU:

CLAMNLOUNVAL gen in-ventre ciıderıt lle 1n-ven- gen in-ventre
XUTOV SV TN LALO matrıs irem matrıs

Bsll ETANG - consumMatıi-sunt 5 OonsummMatıi-sunt Y consummatı-sunt
ÜNTAV vgl S vgl 5 vgl >

iıllumDl XÜTOV] UuCTUM ıllum UuCTUMN. iıllum
OL YOVELG TO TL -

ÖLOV 213
sSsanctum Domiuinı Sanctum Dominı sanctum Dominı223 A YLOV

T XLPLO® M  sy >  sy M -  M sy
2,24 Xl TOU commodaverunt et ad-tradendum daverunt

S0UVAL
dictum est2,24 £LON dicetum est praeceptum (part.)

[LLEVOV est

Wır kennen das Chanmetifragment 844 bereıits aus den Stücken Mtrt ‚4b—16a
ınd Mk 9,43b +45+47b—50; dort War 1n seiner Textqualität unterlegen.
Hiıer 1st nıcht anders: hat Sonderlesarten (1 Bn DE 6, In 844 deren
1LUT (3 4, S, I0 gemeinsam sSind beiden Fälle ( 75 Ö Geradezu überraschend
ist die vollständıge Übereinstimmung VO:  ; 844 MI1t weniıigstens 1in unNnseTeN aus-

gewählten Beispielen, m1t den Vertretern der sekundären altgeorgischen ber-
lıeferung ge0?)° und darüber hinaus das fast ununterbrochene Zusammengehen
beider 844 O'L’) mit I; Z 4, S 6, &s 3, 9, 119 während dreimal eine
uch 1n erhaltene Lesart bringt, dabe1 och zweimal (3 miıt 844 INnm:
un NUr einmal 10) alleın.

6,31 924 (89)
Vom Tıfiser Chanmetifragment 1St unls NUr das folgende Evangelıen-

bruchstück erhalten, das nıcht einmal Zanz reı Verse umfaßt

6,31 Et s1icut 191) VOS ultis 6,31 Et S1CUT 121) VOS vultıs
(praes consuel), facıant vobıs praes.), urt vobıis-facıant* homines,
homines, VOS QuUOQUC isto-eodem VOS qQUOQUC isto-eodem [-modo]
i1-modo| simılıter facıte iıllıs. simılıter eis-facıte2,
32 Kt S1<-1g1tur> Carı vobıs Et S1<-1g1tur> Carı vobıs
|] dılıget1s VOS) dılıgentes VOS (verb. |] dilıgetis Vvos) ılıgentes VOS (verb.

vestrI1)vestrI1)
34 Et S1<-1g1tur> faenerabiminı ıllıs, Et S1<-1g1tur)> faenerabiminı ıllıs,

a) quıbus speratıs!! a) quıbus speratıs L1UTSUIL

recıpere (dat.), quaC gratia est vobiıs ? recıpere (dat.), quacC gratia-est“ vobiıs ?

usque| ad SSC CEU)] gen in-ventre matrıs (+ sua@e).
Die wichtigeren älle Sind mıit i1nem Sternchen gekennzeichnet.
Im oben dem beigegebenen vollständigen Apparat <ibt einzelne kleinere

Abweıchungen zwischen 844 und
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quıia PECCALOTES qQqUOQUC peccatoribus quıa pPeCcCatores qQUOQUC peccatorıbus
faenerantur (praes consuet.), quıia” faenerantur (praes).,* recıplant
recıplent aequale. aequale.

facıant vobıs 89 facıte illıs 89 gratia e 89 faenerantur(praes consuet.) 39
1el läßt sıch natürliıch aus diesem kleinen Palımpsestfragment nıcht ervorholen.

Wır notieren:

89

6,31 SH£El\eTtE E  t1s ( Dpraes-con- E  t1s praes.) ut vultis raes ut
facıant facıant vobiıs facıant vobısLV TTOLGOGLV 2  DLLLV suet.) ut

vobiıs
6,31 XXl VOS qQUOQUC @x VOS UJUOQUC eit VOS QUOQUC

DLETC  x<
TOLELTE6,31 isto-eodem |-modo] 1isto-eodem |-modo] isto-eodem |-modo]

XÜTOLG OLLOLGG ] Or simılıter facıte illıs simiılıter eis-facıte simılıter facıte iıllıs
LLOLGOG TOLELTE = 5 = 5 = 5

6,34 Ac%Betv] IUSUu recıpere recıpere ralSUu recipere
Xrohxßeiv( V.34b)
Marcion Justin
D al

6,34 ÖÄXVLCOU faenerantur (praes faenerantur praes.) faenerantur (praes
GLV consuet.) consuet.)

Von ıner Priorität des 1 ıfıser Fragments &O VOL kann keine ede se1n. Wesent-
lıche Verschiedenheiten bestehen überhaupt nıcht Die Nebenform des räsens
(praesens consuetudınıs) be1 89 1n Nr. und vultıs DbzZw. faenerantur) wiıird VO:  3
der Moskauer nıcht gebracht, könnte also ursprünglıcher, aber auch
das Ergebnis ıner verfeinernden Überarbeitung sSse1n. Hıngegen steht mit der
endung 5r VOS qQUOQUC (Nr. der Seite VO:  3 die leichtere Les-
art VOIl 89

C) 11,42 4d a (S44)

11,42 Sed Vae vobıs, Pharısael, quıa 11,42 Sed VacC vobıs, Pharısael, quıa
decumam tollıtis mentham decumam tollitis menthae

OIMNNe lus OMn1I1Ss oleris pertransıitis 1US
pertransıtis 1US dilectionem Deı; dilectionem Deı; hoc fas funt
hoc fas fuıt Il oportuılt) facere oportuit) facere illud NOn
illud 11011 relinquere omittere). relınquere omittere)

{ Ist 05090 w”)) »qu1a« jelmehr Ö6 5 ©>LMd) R fut YLIL« lesen,
dann autete auch be1 80 der Tlext »ut recıplant«.

nıcht doch WwI1e 6,34 Übereinstimmung mi1t 80 das COM -
suetudinis hat Der Lukasvolltext VO:  - Op und DD 1st leider noch nıcht ediert und
deshalb eine nachträgliche Kontrolie nıcht möglıch.
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844
Vae vobıs, Pharıisael, qula Cara- 43 Vae VEl Pharisae1 hypocritae?,

est vobıs dılıgıitıs VOS) praesedem qulia Cara-est vobis I! dılıgıtis VOos)
praesedem priımam cathedram)!] prımam cathedram) inter 5Y:

1in SynNagogı1s) d [salutat1io0] inter 5SYyNagOgas in SyNagog1s)
VICIS oro salutatıo VICIS Il 1n foro).

44 Vae vobis, qulia 4A4 Vae vobiıs, qulaChanmetifragmente  21  844  Ad  43 Vae vobis, Pharisaei, quia cara-  43 Vae vöbis‚ Pharisaei hypocritae?,  est vobis (= diligitis vos) praesedem  quia cara-est vobis (= diligitis vos)  praesedem (= primam cathedram)  (= primam cathedram) inter syna-  gogas (= in synagogis) et [salutatio]  inter synagogas (= in synagogis) et  super vicis (= in foro).  salutatio super vicis (= in foro).  44 Vae vobis, quia ...  44 Vae vobis, quia ...  1 om hypocrita 844 OT.  Aus den drei Worten, die bei 844 von V. 44 erhalten geblieben sind, ersehen wir  noch, daß der vielfach (auch von syP) bezeugte Zusatz + ypapporteig xaul Dapıcator  Ör6xpıtra. wie bei den Altsyrern (syc, sys) und arm auch den Altgeorgiern (geo?,  geo?) unbekannt geblieben ist.  Damit haben wir schon eigentlich mit dem Schlußurteil über dieses kleine  Lukaspalimpsest begonnen:  844  ©I  Lk 11,42 rzoic  pharisaei (voc.)  pharisaei (voc.)  pharisaei (voc.)  Dapıcaloıc  vgl. sy!  Lk 11,42 &ro-  decumam tollitis  decumam tollitis  decumam tollitis  SexatoÖtE TO  sSÜPer D  G gen,  c. gen.  LK 11,43 roic  pharisaei (voc.)  pharisaei hypocri-  pharisaei (voc.)  Dapıoaloıc  =sy  tae (voc.)  =sy  vgl. sy  Viel mehr läßt sich nicht sagen: Abgesehen von dem später noch zu behandelnden  syrischen Einfluß (Nr. 1, 3) bleibt für 844 die sonst nicht zu belegende Wendung:  decumam tollitis super (Nr. 2) und bei Ad die Hinzufügung: pharisaei + hypo-  critae (Nr. 3). 844 und Ad halten sich die Waage!  d) Lk 12,32 — 35a (Sin)  Sin  Ad  12,32 Ne timeas pusillus iste grex,  12,32 Ne timeas pusillus iste grex,  quia gratus fuit pater vester (= com-  quia gratus fuit pater vester (= com-  placuit patri vestro) commodare  placuit patri vestro) commodare  vobis regnationem (= regnum).  vobis regnationem (= regnum).  33 Divendite possessiones vestras et  33 Divendite possessionem vestram  tradite (= date) benefactum ( = elee-  €L (radite‘ ( 1"date) "Denefactum  mosynam). Facite vobismetipsis va-  (= eleemosynam)!. Facite vobis-  lorem, qui non veterascet, thesaurum  metipsis valorem, qui non veteras-  indeficientem in caelis, ubi (+ zg7)  cet?, indeficientem in caelis, ubi  fur non appropiat neque tinea Cor-  (+ £gi) fur non appropiat nec tinea  rumpit.  corrumpit.  34 Ubi quoque erit valor vester, ibi  34 Ubi quoque est thesaurus vester,  quoque erit cor vestrum.  ibi quoque erunt? corda vestra®.  35 Sint lumbi vestri ...  35 Sint lumbi vestri ...  ı1+et OT. — ? + thesaurum Sin OT. — ® erit cor vestrum Sin OT.hypocrita 844
Aus den re1l orten, die be1 844 VO  $ 44 rhalten ge  en sınd, ersehen WIr

noch, der vieliaCc. auc. VO:  - SyP) bezeugte Zusatz YOCXLLATELG Xal DoapıocxtoL
ÜTOXPLTAL wıe be1i den Altsyrern (SyC, SyS) und arı auch den Altgeorgiern (geo},
ze0°®) bekannt ge  en 1st.

Damıit en WITr schon eigentlich mi1t dem chlußurte: ber dieses kleine
Lukaspalımpsest begonnen:

844

11,42 TOLG pharısael VOC pharisaeı VOC pharisaeı VOC
DapıoaloLc vgl sy!
Lk 11,42 AXTITO -  X decumam tollıtıs decumam tollıtıs decumam tollıtıs
dEXATOUTE OChanmetifragmente  21  844  Ad  43 Vae vobis, Pharisaei, quia cara-  43 Vae vöbis‚ Pharisaei hypocritae?,  est vobis (= diligitis vos) praesedem  quia cara-est vobis (= diligitis vos)  praesedem (= primam cathedram)  (= primam cathedram) inter syna-  gogas (= in synagogis) et [salutatio]  inter synagogas (= in synagogis) et  super vicis (= in foro).  salutatio super vicis (= in foro).  44 Vae vobis, quia ...  44 Vae vobis, quia ...  1 om hypocrita 844 OT.  Aus den drei Worten, die bei 844 von V. 44 erhalten geblieben sind, ersehen wir  noch, daß der vielfach (auch von syP) bezeugte Zusatz + ypapporteig xaul Dapıcator  Ör6xpıtra. wie bei den Altsyrern (syc, sys) und arm auch den Altgeorgiern (geo?,  geo?) unbekannt geblieben ist.  Damit haben wir schon eigentlich mit dem Schlußurteil über dieses kleine  Lukaspalimpsest begonnen:  844  ©I  Lk 11,42 rzoic  pharisaei (voc.)  pharisaei (voc.)  pharisaei (voc.)  Dapıcaloıc  vgl. sy!  Lk 11,42 &ro-  decumam tollitis  decumam tollitis  decumam tollitis  SexatoÖtE TO  sSÜPer D  G gen,  c. gen.  LK 11,43 roic  pharisaei (voc.)  pharisaei hypocri-  pharisaei (voc.)  Dapıoaloıc  =sy  tae (voc.)  =sy  vgl. sy  Viel mehr läßt sich nicht sagen: Abgesehen von dem später noch zu behandelnden  syrischen Einfluß (Nr. 1, 3) bleibt für 844 die sonst nicht zu belegende Wendung:  decumam tollitis super (Nr. 2) und bei Ad die Hinzufügung: pharisaei + hypo-  critae (Nr. 3). 844 und Ad halten sich die Waage!  d) Lk 12,32 — 35a (Sin)  Sin  Ad  12,32 Ne timeas pusillus iste grex,  12,32 Ne timeas pusillus iste grex,  quia gratus fuit pater vester (= com-  quia gratus fuit pater vester (= com-  placuit patri vestro) commodare  placuit patri vestro) commodare  vobis regnationem (= regnum).  vobis regnationem (= regnum).  33 Divendite possessiones vestras et  33 Divendite possessionem vestram  tradite (= date) benefactum ( = elee-  €L (radite‘ ( 1"date) "Denefactum  mosynam). Facite vobismetipsis va-  (= eleemosynam)!. Facite vobis-  lorem, qui non veterascet, thesaurum  metipsis valorem, qui non veteras-  indeficientem in caelis, ubi (+ zg7)  cet?, indeficientem in caelis, ubi  fur non appropiat neque tinea Cor-  (+ £gi) fur non appropiat nec tinea  rumpit.  corrumpit.  34 Ubi quoque erit valor vester, ibi  34 Ubi quoque est thesaurus vester,  quoque erit cor vestrum.  ibi quoque erunt? corda vestra®.  35 Sint lumbi vestri ...  35 Sint lumbi vestri ...  ı1+et OT. — ? + thesaurum Sin OT. — ® erit cor vestrum Sin OT.C SCIL ( SCH.

11,43 TOLG pharıisaeı VOoC pharisaeı hyp OCTI1- pharısaeı VOC
Dapıcatlotc = 5 La€e VOC

vgl S

1el mehr läßt siıch nıcht SagcCIl. Abgesehen VOIN dem später och behande  en
syrıschen Eınfluf3 (Nr. N bleibt für 844 die SONS nicht belegende Wendung
decumam tollıitis DE (Nr. und be1 dıe Hınzufügung: pharısael hypo-
crıtae (Nr. 3 844 und halten sich die Waage!

I2.32 35a ın
S1n

12,32 Ne timeas pusıllus iste SICX, 12,32 Ne timeas pusıllus iste SICXK,
qula fut vester COIN- quıa fut vester I! COM-

placuıt patrı vestro) commodare placuıt patrı vestro) commodare
vobıs regnatiıonem I! regnum) vobıs regnationem |] regnum)

Diıvendite pOossess10nes vestras Divendite possessionem vestram
tradıte Il ate benefactum I! elee- tradıte |] date) benefactum
mosynam) Facıte vobismet1ps1s Va- !! eleemosynam)}. Facıte VobIlis-
lorem, quı NOn veterasCcet, esaurum met1ps1s valorem, quı 1 veftferas-
indeficıentem 1in caelıs, ubı1 191) Cet”. indeficıientem in caelıs, ubı
fur 18(0)81 approplat tinea COT- 191 ) fur 1OoN approplat 19(=0 tinea
rumpit. Corrumpıit.
34 Ubı qUuUOqUC erit alor vester, 11 34 Ubı qQUOQUC est thesaurus vester,
qQqUOQUC erıit COT 1b1 QUOQUC erunt? corda vestra®.
35 int lumbı vestr1 int lumbı vestrIi

eTt thesaurum S1in erit COT vVvestTrum Sın



Molitor

Das Sinaıjlektionar enthält kein einheıitliches TSextgut. ährend S1n 1n der
Markusperikope 16,2—8) 1M Vergleich mi1t wirklich schieC abschnitt?®, lıegenbeide Konkurrenten diesem Lukasabschnitt chulter Schulter:

S1in

12133 T UTt - pOossessiones possessionem pDOssessionNes
XOXOVTO vgl S — M

valorem12533 Ba valorem valorem
AQVTLO ÜNTAU - thesaurum thesaurum thesaurum
OOV

12,33 008 TG 1aU(verb. eTi nec)
vgl S

12,534 z  7COU ubı QUOQUEC DAat ubı QUOQUC est ubı qQUOQUC est
YAp SGTLV ÜNGAV - valor thesaurus thesaurus
VOC vgl S

12,34 XO - er1it COT vVestrum corda estira erıt COTr vestrum
ÖL DLÖV SG6TtTaL vgl arm

un:! Sın bringen wertvolle Sond erlesarten, e1ımal (1 D 5*), S1n zweimal
(3 4*) Interessant ist, da{fs der unterliegende eıl jedesmal miıt und —
sammengeht.

e) } 204a
844

15,22 a induite anulum 15,22 ista®: tradıte I! date)*
1n-manum e1us calceamentum 1N- anulum 1n-manum ist1us? calcea-
pedes e1US. mentum* ın-pedes i1st1us

Kt ablıgate |] resolvite) vitulum Et abligate !! resolvıte) bovem?®
iıllum pinguem actate mandu- incrassatum ® actate mandu-
cabımus |] manducemus) gaude- cabımus |] manducemus) delec-
1Mus |] gaudeamus) tabımur |] delectemur)
91 Quia dum filıus INeCUS OrLTuus Quia hic filıus INCUSs MOrTUUuUSs fuıt
fut reVixit, perditus {u1t |! per1- Vixit”, perditus funt !] perlierat)
era inventus-est; [coeperunt] inventus-est; COCPErUNL delec-
exsultare. tarı®.
253 Et funt filıus ille e1us SeN10T 1Nn- 25 KEt f{u1t sen1lor? fiılıus eius?® 1N-
CamlDO foras |] fOrI1S) ut-prımum agro** ut venıebat appropın-
venıebat etT appropinquavıt OMUl quavıt *!! OMUl ıllı, audıvıt!?
ıllı, udıebat gaudıl exsul- Carmınıs |] musi1icae) cum-choro
tatıon1ıs. ludentium M chorizantium)1

Et advocavıt HUumm ServISs 26 Et advocavıt NUum ServVISs e1us
interrogabat quon1am quıid est » SU1S) el-dixit1*: Quid est hoc
z Dıiıxıt ıllı, quia frater LUUS enit D7 Et ille15 illı Quia frater

LUUS eniıt (verb. VENTUS est), I1aC-(verb ve3ntus est), et mactavıt

Vgl Or Chr 42 (1959) 19—21
10 S1n 12,34 (NE selbst für ÜNTALPOC valor WI1e Mit 6,19 Op,Mit 6,20 Ad, Mrt 6,21 Op



Chanmetifragmente

844
TUUS vitulum iıllum sagınatum, quıa tavıt!® bovem iıllum incrassatum
cum-vıvacıtate conduxit ıllum. tuus*® qula Vivaxl” fuıt

inventus-est*”?.
28 Ille suscensult I! iratus Suscensuit iratus est) NON

est) NOn volebat I! nolebat) intro volebat nolebat) intrare (gen.)®°
intrare (term.) Pater e1us Et20 ille?29 prodivıt !! exX11t),
prodivıt ex11t) et orabat. precabatur“* illum 21
20 Et ille respondit 20 Respondit*“* el

844 et induite 844 1US 844 calceamenta
5 vıtulum lum pinguem 844 gaudebimus gaudeamus) 844

FeVIXIt 844 Op 5 revilicatus-est exsultare 844 Ailius le 1US SeN1OT
844 1nD foras fOr1S) 844 U propinquavıt audıebat

iıllam (om iıllam 844) gaudı1 et exsultationis. 1US 844 inter-
rogabat quon1am 844 ille 844 16 mactavıt LUUS
vitulum iıllum sagınatum 844 O cum-vıvacıtate conduxıt ıllum 844
158 ille AQU!' suscensult 844 intro intrare (term.) 844 autem
1US 844 A} et orabat (+ illum OT) 844 S etT ille respondıt 844

Das Palimpsestfragment 844 hat 1n dieser Perikope einen anderen 'Textcharakter
als 1mM etzten Lukasstück <  IE an dort miıt ungefähr auf gleicher tufe,

1sSt ıhm hlıer me1lst unterlegen:
844

F5:22 OTE induıte tradıte induıte
U7t0O calceamentum calceamentum calceamenta15.22

ÖT OE  Q

1522 TOSAXC in-pedes 1US in-pedes iSt1us in-pedes e1us
XÜTOD

7325 MEPETE ablıgate!! resol- blıgate resol- ablıgate resol-
vite vite)vıte)u C U a 15:23 TOV vitulum ıllum bovem vitulum iıllum

LO X OV TOV GL- pinguem incrassatum pinguem
TEUTOV

15,24 VE - FeVIXIt VIxI1it reVixit Op 9 revıifica-
Tus-estCNGEV vgl S

fiılıus ille 1USLk 1525 Cn LLOG filıus ille 1US sen10r filıus e1ius
XÜTOU moEGßV- sen10r vgl ALIIl sen10r

Ö  e 1n-campo foras in-agro 1n-campo forasLk„ 15,25 SV $v
for1s)for1s)

audıvıt Cal- audıebat€£15,25 XOU - audiebat
GEV SLLOOVLAG gaudı! et exsulta- M1n1s musi1icae) am gaudıl e
XL YOoRp@OV t10N1S eTt cum-choro sultationis

vgl S ludentium vgl S
chorizantıum) O

11 iıne richtige, W e auch einseitige georgische Deutung VO  ; mEoeTtE !
12 chorizantium be1i 1st dıe freie Übertragung VO  3 3560 0900 g“ HL yder

mit der Klapper Spielenden«, der Reigentänzer. uch das griech. YORG@OV wıll auf
"LTänzer hinweısen, während 11141l be1 TULOGOVLA irgend eine VO:  3 usıl.
enken muß



olıtor

844

10 15,26 TCUV - interrogabat el-dixit interrogabat
Sa vaetToO

11 1527 Onr bovem um 1N-TUUS vitulum LUUS vitulum
HP GOUL TOV LÖG - iıllum ‚sagınatum Tassatum iıllum sagınatum
X.OV TOV GLTEUTOÖV TUUS vgl Nr. 5)

12 153227 U  x  YLAL- Cum-vıvacıtate V1Vax fuıt et cum-vıvacıtate
CX U TOV ><  n conduxit iıllum inventus-est conduxıit iıllum

XAÄESV vgl armm
13 ille SUSCEIMN-

vgl vgl drn
15,28 @OpYL- ille Ssuscensuilt le SUSCECI1-

GÜ XL QUX SUu1t et 110  - volebat er 110  - volebat Su1t et 110  - volebat
NIEAEV ig HELV intro intrare intrare intro intrare

14 Lk 15,28 —w  v 1US et ille 1US
TT MÜ TOD vgl ar

15 e ög15,29 et ille respondit et respondiıt et et ille respondit
AMNOKOLÖELG vgl > et

Be1 diesem umfangreicheren ruchstück ohnt sich auch wieder die stellung
einer 'Tabelle

844 (2)
844 — Ad-+OT I Xx (4)
844  Ad2 x

844 13 ( S 3, Ya 8s 0*, 10, 11 12*, 13 14, 15)
844 Op (6; I’b)
844 steht ZUT OT-Überlieferung 13 VO:  w} 15 ällen; VO'  3 diesen
Fällen (9, 12) enthalten jedoch wertvolles Jlext E

selbständig 13 (T f 5 6° 15 8, 9, 10*%, I: 12; E3 14*, 15*)

(Fortsetzung folgt)



Der arabische Eindluß in der athiopischen Übersetzung
der onNnannes -Apokalypse

extkritische Untersuchung au{i TUn VOo  f Handschriften*
VOIl

ose Hofmann

IL Die >weıite arabısche Revısıon Rg)
Zur Familie R, gehören die Hss W+ MT und für das . Kapıte: die

Hs Ihr 'Lext welst gegenüber dem üblıchen lext einNne große Zahl Von

gemeinsamen Abweichungen auf. Die Ursache dafür 1sSt eine zweıte Revısıon,
die WIe die Revision des 14, J]h R;) wieder ach arabıschen 'Lexten
durchgeführt wurde. Die Hss dieser amılie sind durchwegs Jüngeren
Datums und tammen aus dem LE, die übrigen erst AdUs$ dem 18. Jh
Von den alteren Hss welst 11UT die dUus dem 16: JB stammende Hs eine
gewlsse Verwandtschaft R> auf. Die Revision dürfte also vielleicht 1mM
16. Jh abgeschlossen SCWESCH sSe1IN. Literaturgeschichtlich 1st das der 23. Ab-
schnitt der großen Periode (Anfang des 16. Ih bıs 18. Jh.)*7. In diese
Periode fällt der Mohammedanersturm unter Mohammed Gran, danach
die offizielle Restauration der alexandrinischen Konfession und die relig1öse
Auseinandersetzung MmMI1t dem Islam Das führte unter anderem auch ZUTr
Revıisıon der Bücher ach arabischen 'Lexten. Eıiner der führenden Köpfe
in der ole: den Islam scheint Enbagqom (Habakuk) SCWESCH
se1n48. Er lebte unfer König Claudıus (1540— 1559) und versuchte Urc
se1n Werk dıe Apostaten A4us der Zeıt der mohammedanıschen Invasıon ZU
CAr1SsS  chen Glauben zurückzubringen. Diıesem Enbaqom 1Un wıird VONn

äthiopischer Selte die Revısıon der Apokalypse zugeschrieben. In der Schluß-
formel den Hss AT heißt PE AA HE, H7E MDA MS AN-AT*
N D -{ (1 OD A-NT x DF° AT A7O'M NA 070

- ün ® DD“ HE-NZ NN Enbaqom tatsächlich selbst
die Revisıon ausgeführt hat, bleibt wohl eine offene rage Möglıch ware
6S schon. ber 65 1st bedenken, da{f die Anmerkung ber Enbaqom 1Ur

den Jüngeren Hss des IR:;; ZWel1 Jahrhunderte ach Enbaqom,
steht Daher 1st anderselits ebensogut möglıch, da{f3 InNnan S1e spater erst
diesem berühmten Manne zuschrıieb, WIe INanll dem Aba Salama manches
frühere Werk zuschrieb*?®. Insoweit aber dürfte die Schlußbemerkung auf

Vgl rChr 42 (1959) 20523
47 1€e€ Ignazıo u1d1, Storı1a letteratura
4 8 Siehe u1di, Stor1a Im Cat codd 11155,. bıbl Bodl Oxon, Dars f codd

Cess10 Habacuc culusdam yPatrıs multorum« monasteri0 Liıbanos invocatur.
aethiop. €e1: 6S 20 In subscriptione Apocalypsıs Romae 1548 editi1 inter-

Fortasse iıdem Habacuc hıc intellıgıtur.
49 Conti1ı Rossıin1, VErYrSLONE $ YEIWMSLONE DA



Hofmann

jeden recht haben, das Datum der Revision die Zeıt des
Enbaqom, also 1Ns IB.; hineinfiel.

Recht hat die Bemerkung auch, WE s$1e als Vorlage für die revidıierte
äthiopische Apokalypse einen auf dem Koptischen und Arabischen beru-
henden 'Lext angıbt Nur 1st das Abhängigkeitsverhältnıs gerade umgekehrt:
Nıcht der koptische 'Lext geht auf den arabıschen zurück, sondern der
arabische fulßt auf dem koptischen. uchhandelt siıch nıcht eine Neu-
übersetzung der äthiopischen Apokalypse, sondern NUTr eine i )m-
arbeitung Der Grundcharakter des äthiopischen 1 extes blieb auch be1
dieser Revisiıon weitgehend rhalten Im allgemeinen kann werden,
da{fß iNall auch hıer die gleiche Methode anwandte WwIie bei der ersten

Revisıon. Man anderte gelegentlich dıe Vokabeln oder dıe grammatiıschen
Formen®®. Man lıel, sOowelt L1UT S1iNg, den üblıchen lext seclten .
Nur dort, allzuweıt VO arabischen 'Lext abwich, or1ff inNnall ein und
verbesserte. Das tat INanl allerdings öfter als be1 der ersten Revısıon,

den alten lLext mehr respektierte als be1 der zweıten Revision®2.

Anderung der Vokabeln
Vg

ÖPAAKOV arwe (YTier) kayßı ääraco) R;
1,20 LLUGTYPLOV explanatıo myster1ium
4,4 npECBUTEPOL senlores sacerdotes
9,17 9 gera der  .  a

yetfeßam (completur)10,7 ETEASOÖN yachaleq (perficitur)
homines1319 AVÖ DOTTOV proles matrıs vivae

19,17 ÖELTEVOV ba‘al m: ed (R;ı mesäah)
20, AAUGOLV vincula (pl) catenae (pl)
20,3 s E EBahevV Kausatıv VO:  - wadga wa-wagaro

yfallen« (et-iecit-eum)
iudicati-sunt ius-dixerunt D2012 13 EXPLONTAV

Anderung der grammatischen Formen:
ÜTTEPAC estellam (sing) stellas pl)
ÄTNECTAALEVOL qui-missus-est qui-miserunt-ecos
TOXELOV se-1Nvi1icem-necant ad-necem16  i r \O r \O T ÖLWOVTL (el) qul-sit1vıt sitient1

und andere.
51 So bleiben B 1 Kapiıtel dıe Verse D 3, 1: 14, 15 und 16 fast ganz ull-

eru.
Zum Vergleich bringe ich die Verse 13,1—83 ach Vg und zugleich dıie Ab-

weichungen be1 Rı und R Geändert ist immer 1Ur das Wort oder der Satzteıl,
der 7zwischen steht

[  Et-exiit besti_;. Marı u1l-(sunt) COrTNUua VII capıta ( 2.  et-in cornibus-e1lus
4

COTONAC et-1n capıtibus-e1us blasphemuiae.
K, et-vıdı bestiam, ascendit arab ich sah eın '"Lier aufsteigend

/arab ich blickte auf ein 'Tier aufsteigend.
R> et-vıidı bestiam dum ascendit arab siehe Kı
R;ı et-1n cornibus-eius arab AB  C COTrONAC arab A+

vier Kränze.
K et-scriptum arab ad ygeschrieben«.



Der arabische Eıinfl: der äthiopischen Übersetzung

K}ı und R sind vollständıg unabhängı1g voneinander. Es ommt ohl VOLI,
daß beide gleicher Weıise andern ber das hegt nıcht daran, dafßß beide

Et-similıis-est es pardo et-pedes-elius ut UrsSsus eL-0OS-E1IU:! urt leo et-dedit-e1
K S

aeC bestia Virtutem-suam. et-thronum-suum et-magnıitudinem potestatıs-
SUAC
IR bestia quam-Vvıdiıst1 arab adı ywelches du gesehen hast«

ut leonis arab das Maul Löwen arab gleicht dem
Maul 11Ne5s Löwen

Rı fälschlıch 19(0)88 0 thronus-e1lus.
7n

Et-unum (D capıtıbus-elus quod perfossum-est per-mortem, et-vulnus u1S-
K

e1ius-autem m-est et-admirata-est-eum OMIMMNISs et-secut1ı-sunt C411 bestiam.
R: et-facta-est ex(ıntra) capıtıbus-elus perfoss10 MOTrLTIS arab ARB
R ei- capıtıbus-elus 11-cCO perfoss10 MOS arab mMit 111en

Schlag des '"Lodes
R, et-vulnus Orus-elu: SanaVvıt arab und dıe Wunde SC111C5S5

es heilten S1IC

R, t-SEeCUTI1-SUNL-eaImM (om NXZ) post CI bestiam MM arabh
»hinter dem 11ere«

Et-adoraverunt C4 ıllam bestiam PC1IMamı qu1a dedıt bestiae potestatem-
M©

SUaill et-adoraverunt ©CA} bestiam dum dicunt QqU1S simılıs-est hu1c bestiae EL-quU1S
potest bellare-e1
Rı et-adoraverunt adı ı1lı) draconı
R> er V) Qqu1d dedit

oder WeTLrAQut QqU1S arab Wp
Et-datum-est 61 OS ut loqueretur INagna et-blasphemias et-data-est

(ut) faceret S1g11d quae-voluıt et i} INeNsSCcSs

K, lasphemias arab gewaltige Lästerungen
R; ut) faceret bellum arab da{fß kämpfe
R, (ut) bellaret.

F
Kt deinde OS-SUUIN UL blasphemaret Deum et-super NOMECN-CIUS

L-SUpDper aedem CLIUAarı1-e1uUSs quod-in-caelo
R;ı andere Vokabel wakaSata t-patefecıt

et-blasphemavıt arab und lästerte
R, et-super OMMCI1-CIU arab
Rı co qu1l habıtant caelo arab (N arab und auf dıe

Bewohner des Hımmels
Rı arabeLt-super sedent caelo

Et-datum est ut faceret um CUIIL SanCct1s et-vinceret C0S (Hs ei-
L3

vincet-eos) et-data-est OMMMNCcs gentes et-gentem et-advenas ei-

MNCS,.
Rı Hs et-data-est-el arab ad Macht

bısR, Ms V = Vg est aber: ut vinceret-eos) WXYZ Vonl y»ut .
s B16 (Homoeot.) arab und gegeben 1st Macht ber

R Hs V om et-g'
R;ı eL-reg10NESs et-advenas



OoImann

direkt voneinander abhängıg sind, sondern daran, beide den arabischen
'Lext ZUT Vorlage haben®3. Es 1St nämlıch oft der Fall, daß Rı anders
verbessert als Ro der R;ı beim übliıchen 'Lext bleibt und 1Ur Ro andert
und umgekehrt. Solche Stellen beweıisen, dafß die beiden Revisionen nıchts
miteinander haben, Ja dafß beide wahrscheinlich auf verschiedenen
arabıschen Rezensionen beruhen *.

KEt-adofaverunt Cul OIMNECS qu1ı sedent
Mg

UOTUIMN non-facta-sunt scr1ıpta
ON saeculinomıina-eorum 1n lıbrum vitae agnı qu1-necatus-est EeX-Creatl

Rı Vg diıba (»auf«), R;ı we{lßta (»In«)
5 DB AA we{ißta.
R, nomina-eorum e-creatione saeculı)i.
Rı CU Aagn0 arab mit dem Lamm (bo »”NEeIN1« und, mıt)

53 K oder R,
52 Vg angelum g] Kı ZT, arab, bo) angelum fortem.
6,9 Vg anımas-eorum Sr TAC VUXAG R1’ Il arab, bo) anımas homıiınum.
7,16 Vg et-non-sıtient-etiam Sr UTE ÖLWNTOVOLV er K et-non-sitient-

et1am et-non-defatigabuntur-etiam arab: add yund S1e werden nıiıcht ermüden«
bo
11:7 Vg certavıt et-vicıt-eos et-necavıt-eos R (et) certabit eti-

Vvincet-eos et-necabit-eos arab bo) wird Krieg machen und WIFr: s1e
besiegen und wıird S1e oten

19,17 Vg et-deinde stetit Uu11lUus angelus 3 et-v1ıd1, alter angelus stetit
R, OT, arab bo) et-vıdı alterum angelum qui-stat.

19,20 Vg am bestiam KL LET XUTOD Ka Kn arab C, bo)
ıllam  z bestiam et-(eos)-qui umn-<cO.

20,14 Vg et-mors-autem secunda gehenna 1ZN1S es OÜUTOC e ÜAVATOC
TUPOG Kıs Kı arab bo

22,16 Vg hoc aCcC gr TOUTA Rı per-hoc verbum R, hoc verbum
acC arab ABC UTrC dieses Wort bo these words.

Rı 5
B Vg KL ETELOAGACG Rı eti-ecCce (wanawa) tentavı eos quı1 B ei-

/ Rn W (wanäahu) perSCrutatus-€s homiıines quı1 arab und sıehe, du ast VCI-

sucht, welche arab und du ast versucht die Sagenden arab und
du ast versucht jene Menschenmenge, welche bo anı thou triedst SOINC
who 5Sdy ährend R> wahrscheinlich ach arab dıe Lücke ausfüllt, paßt R5

keinem arabıschen lext ‚u auc. nıcht bo)
541 Vg et-accepit (-cam SI Xı ELANDEV Ra et-accepit lıbrum R, et-

accepit um lıbrum arab bo und ahm das Buch
9,' Vg pedes-eorum SI TV TTEDUYOV Ü TV Rı alae-eorum (kenaf1-

hömu) K; ’aknäafıhömu alae-eorum arab bo ihre Flügel NS verwendet
ine andere Pluralform als n

12,4 Vg SWOOTTLOV TNG YOVALXÖG TNG LEÄÄOUONG TEXELV ı ante mulıerem
arab VOLr der Tau 1la muliere qQUaC vult (ut) parlat arab Rı
palit gut arab C R, pait besser arahb

135 Vg ut) faceret s1igna quae-voluıt TOLNOAL R (ut) faceret bellum
R,} ut) bellaret arab da{is kämpfe arab bo irrtümlıch

TWOAELNOAL TWOLNOAL. R;ı 1äßt X(ut) faceret« VO  - Vg och gelten und erganzt
durch »bellum«. RC korrigiert gründlıicher.

17,9 Vg dum est Xal TADECTAL R;ı et-ecCCce cec1dıt arab und
Nel bo R> arab Rı ist ungefähr gleich arab bo)
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DiIe arabische Vorlage R,
Die Bemerkung Schlusse der Hss behauptet, daß die Revisıon

auf rund bohairıschen Lextes,; der C1IN! Übersetzung Aaus dem Ara-
bischen SCIMHN soll, VOTSCHOMMCN wurde Tatsächlich sind auch viele boha1-

18 Fı Vg agros-COTUIMIM (unsıchere Lesart) TOV YOLLOV R Vasa-COTUIMN
arab ihre Waren thesauros-eorum bo theır reıght In jeder der

beiden Revısıonen 1ST der USCTUC der Vg Urc anderes Wort ersetZt; aber
keines paßt gut arab

18 14 15 Vg und Rı siehe Anm 29 R, et-fructus desider1i anımae-fuae
relict1i-sunt a-te et-OMNIS pinguedo-tua et-medicina-tua a-t et-NOoN-ınven:
SUNT CI ZO METCALOTES-tu1 divites-facti-SUNtT CX-Ca arab: und die Früchte des
Begehrens deiner eele Sind gepflückt VO:  3 dır, und eın ett verschwand VO  -
dır arab und dıe Früchte des Begehrens de1iner eeilje 111 VO  - diır, und
all dein ett und deine Arzne1 verschwanden VO:  ; dır R, verbessert Sanz anders
als Rı und hält sich el ziemlıch arab bzw arab A)

19,17 Vg Del B3 ELG ÖELTTVOV LEYO LOU 4204 Rı
epulıs IMagmMs Del arab der großen Sitzung, welche dem Herrn

Gott gehört) R> INCISaC INASNAC Del arab ZU groißen aStma. C(Gottes
arab ZU)] großen astma. welches dem Herrn Gott gehör

20.1 Vg claves solıs KÄELV X30 0L Rı claves profundı
arab der CcCN3Alusse. der Öölle R> claves abyssı arab die Schlüssel des
Abgrunds arab der Schlüssel des Abgrunds

2 Vg purıfıcant estimentTa-Su: Rı facıunt mandatum-e1us
bo who wıll do hıs commandments R‘) observant mandata-e1us

arab jeder; der Tut SC1NC Gebote arab welche Cc1NC Gebote R;ı
korrigiert SCHAUCTI, K freier Arab paßt OI

R; Vg; R, arab
Vg R;ı) (et-) Prımog  tLum SSC MOTFTUNLS qu1-surrexXit

R, arab DrIIMOS'|  us MOTrTUOrUumM
59 Vg R;ı) et-psallent in-psalmo LOVO I XÖQUGLV S  „ KOALYT) V

R, arab et-Coeperunt (ut) glorıficarent glor1am OV:

Vg Rı) KORXTOULYTAG TOUC KXVELLOUC R ut-prehenderent
VentOos arab S1C ergreifen dıe NV1AGCTE Wınde

Vg R;ı) Sr absınthium (%e9  ar) N® abßetyon arab
absıntıyun

197 Vg R;ı) CUl angelıs-su1s KL A yehOoL D ei31

CX  uUu-SuUO arab MIT SC1INCIl Heeren
15 Vg R;ı) pecLora-corum mEpL STNON UuUumbDO-

1US arab ihren Lenden
20 Vg( R;) et-CIV: Sanctam L N ATUNLLEVN)V G OVäd) arab

C) R;ı arab; R> Vg
AA 13 Vg R, alscC. »(et-) MAanusS-TIUu: thronus-e1us« Rı locus throni1-

1US arab der welchem der hron TTOU &“ 00VOG.
Z19 Vg ; ‚ sunt-plura x TÄELOVO Rı sunt-meliora

arab vortrefflicher arab besser
S, Vg LTAaCUlt SI SYEVETO OLYY7) R; arab et-facta-est

VOX bo SsSound Was ma
16 11 Vg R;) vulnerum SUOTUIN i S5% T SAXGV Rı arab

et-ex-operibus-suls
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rische Lesarten Ro vertreten ®® ber S1C können alle ebensogut Aus

arabischen ‘L exten erklärt werden iınıgen davon merkt 6S auch gut all,
S1IC nıcht TE aus bo ZSCHONUNCH wurden, sondern daß S1C erst durch

arabisches Medium sind ®® In Ro aber g1ibt 6S och e1iN! große
Anzahl von Lesarten, dıe nıcht aus bo, wohl aber aus arab rklärt werden
können®7 Es kann daher als siıcher aNSCHOMMC werden, Ro auf

55 bo
Vg eccles11s VII bo add qUaC 1in-Asıa arab arab

adı 3801 sS1enN«
Vg glor1am et-honorem eL-gratkhiarum anc glor1am et-hanc

gratiarum-acti1onem et-hunc ONOorem bo arab dıesen und diese
Ehre und diesen

Vg et-1n capıtıbus-eorum — eti- capıtıbus-eorum singulorum
TU bo arab adı »of each of them«

14 16 Vg elevavıt EBahev MI1SI1IT bo arab
16 21 Vg talentorum SX TOAOÄOVTLALO R> talentorum pOoNdo-suo bo
arab of talents weıight
19 20 Vg VO (-eOs L COVTEC OL 800 R> UuUOos VO: (-eO bo
arab both alıve

18 Vg et-1ın CapıLe parıels-e1Us ST EVÖ@WLNOLG TOU TELXOUCG R;,
eti-1n CIrCU1ITLu IMNUTr1-ec1U5 bo arab AU) an CITrCUI1T of the wall

DD 10 Vg adveniıt teEMPUS-CIU: Sx SY'YÜC SCOTLV KS appropınquaVvıt LtemMppuUS-
C1US bo arab AC) for the L1M!  (D approached Vgl dazu och die Stellen
in Anm.  und Anm. 3

56 R Eersetzt »S!  TCS« ligänäat) rce sacerdotes« enat), Zi. 4, 1
D Der bohairısche 'Lext hat »presbyteros« (gr moECßuTEPOL), dem l1ıgänat gut
entsprochen hätte @ aber ändert auf Grund der arabıschen Übersetzung, die
etymologisch asselbe Wort hat kahın)

Vg VIIl MEDA AI R, VII yauf«) Capıte-
1US arab bo lıt »beıng hım SEeTt hıs head«

14 18 Vg qu1-portat falcem acutam SX OVTL O ÖDETAVOV .  n 5
111-6|  © gladıus CU! arab welcher ıhm welcher hat) das

oscharfe Schwert; »haben« 1ST also ] R> ZSCHNAUSO ausgedrückt WIC arab
57 Einige der folgenden Lesarten Stimmen MIit oder S überein, da arab

auch VOIl dieser Seite beeinfiußt wurde; vgl Graf, Dıie arabıschen Übersetzungen 186ff.
auf der14R DCI angelı-eius ÖL TOUL AyYYEAOU arab

Hand Engels (bo wörtlich 7”MLIT der and Engels«)
5.13 R> et-marıa plur STÜ| 7G TAAKTONG sıng arab und Meere

plur bo the SCa sıng
11 18 R, T VEXPDOV XL NVALet-(ut) i1udicares V1VOS eti-m !  OS x

arab (N arab B) du richtest die ebenden und dıe ‘ L1oten bo judge
the ead jJudge those who alıve those who ATC dead

15 R, arab Sy) opera-tua (L OL GOQU thy works and
thy WadYy>S bo thy WdYyS

16 R et-effudıt T1MMUS angelus calıcem-suum XL ATNAUEV arab
da 013 der Engel bo the first angel went, he poured hı1s vıal

175 R, malıtiae bo OVOLO, arab bösen Namen
18 Ü hu1c C1vıtatı INASNAC, divıtes-facti-sunt CX =Ca OINNECS

terrae bo mTOAEL LLEYOAAN arab add thıs hıich became
rich all the rulers

DI RC ulus Sscr1ptum bo) OL YEYPOLILEVOL arab
außer dessen Name geschrıeben ara add war)
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arabischen ' Lexten beruht, die dann ihrerseits wieder Beziehungen bo
en Die Vorlage Ro mu{l also eine der dre1 arabıschen Rezensionen

gEeEWESCH seIn.
Schwieriger ist die AÄAntwort auf die rage, welcher arabıischen Rezension

dıie Vorlage Ro angehört hat Kın Vergleich erg1bt, dem äthiopischen
Revisor wahrscheinlich eın lLext der Rezension Hand War Denn
gut der Varıanten PasSsch arab Unter den restlichen
Varıanten sind sehr viele, die MI1T keiner der rel arabıschen Rezensionen
übereinstimmen. er S1e SCHOMUNCHN sınd, 1st unbestimmt. Eın Teıil Voxn

ihnen sind Reminiszenzen oder freie Zusätze. Lesarten, die 1UT AUus arab
StamMmMeCN, sind selten en Diese Rezension dürfte also be1 der äath10-
pischen Revision keine olle gespielt haben Anders verhält siıch Mi1t arab
Da g1bt 1in R, eine ZSaNZC eihe Voxn Varlanten, die mit arab verwandt
sind ogar mıi1t arab Wp gibt ecs vereinzelt Übereinstimmungen. Um klären

können, WIe 6S diesen Beziehungen kommt, müuüßte INal denjenigen
arabischen 'Lext kennen, der vVvoxn dem äthiopischen Bearbeıter verwendet
wurde. Es ist möglıch, daß dıes ein Mischtext WAaTlT, der nıcht klar einer
einzigen arabischen Rezension zugeordnet 1St und der dıie K auftretenden
Besonderheiten aufweist. Da aber die arab gehörenden Varianten VOCI-

Erweıiıterungen be1 R, arab
1,4 Vg qu1-ante thronum-e1lus °a Ar AD TELOV OU Ü 00VOV XÜTOV qu1

ex1istentes ante thronum arab die Seienden VOTLT dem hrone
1,8 Vg gr) alfa et R, arab alfa et-O, inıt1um et-finıis.

AsyeL LOL I arab5 Vg et-dixit-mi. uNUus Xl gic
et-veniıt ad-me uNnNus et-dixit-mihi.

83,12 Vg ÖLLOLGCG R, arab et-eomodo ıterum.
14,9 Vg et-tertius angelus orn A D  AXOG y YEAOG TOLTOG In arab

alıus angelus tertius.
22,8 Vg Xx} OTE  H NXOVLOS XL EBla R, arab et-eo LemMPpOrC quando

v1ıdı et-audiv1.
D) Ausdrucksweise bei R, arab

13 Vg vestimento poöder SI SVÖEOULLLEVOV TOÖNON R> lorıca (der’a)
arab ekleiıde miıt ınem anzer dır an)

Ba Siehe Anm. 54
5,9 Vg Deo gr T TE R, eus arab Gott.
1157 1e Anm 53
18,14 Siehe Anm. 54
19,19 Vg uLtL bellaret-eos TWOLNGOAL TOV TOXELLOV R> (ut) faceret bellum
arab S1e Krieg machen.

C) Doppellesarten R, Vg arab
8,12 Vg ut non-illuminarent LVOX OKOTLOUY Hs obscurati-sunt

besser D  N ut obscurarent) et NOoN illumınarent arab damıt s1e finster
werden. Der USCTUC. »ut obscurarent«, der dem arabischen 'Lext entspricht,
wurde mi1t Vg kombiniert.

22,19 Vg et-s1-etiam removerit Sr Xal TLC XD  EMN (— qul-
deminuit et-removiıit CE-VO verbo) arab und welcher wegnimmt

VO:  } dem Wort. Die Hss., D O A en hıer ınen verdorbenen lext. verbinden
Vg mi1t arab
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hältnısmäßig ahlreich sınd, 1sSt auch möglıch, daß spater ein arabischer
B-Tex eingesehen wurde und einıgen Stellen abgefärbt hat®? Fest steht
aber auf jeden Fall,; dafß der Hauptanteı der Varıanten AT arabıiıschen
Rezension gehört und da{f3 deshalb diese Rezension als die Grundlage der
zweıten aäthiıopıschen Revısıon angesehen werden muß

59 Unbestimmbare Lesarten
2,16 Vg et-nunc-autem poenitentiam-age LLETXVONTOV QUV . arab

BC) et-NunCc-aute: dico-tib1 poenitentiam-age. Vielleicht eine Reminiszenz
310 etrt-NnNunc-autem dico-t1ibi

317 Vg et-n0on-es quod-volo alıquıid XXl QUÖSV YDELAV E Y ® R, ara
et-no0on-es quod volo CRO aligu1 ab(-apud)-te

4,6 Vg et-e-lateriıbus iıllius thronı SI ab) Mn SV LETO M7 HD0VOou R, ei-
ex-inferiore illıus thron1.

55 Vg et-multiı qu1 NMeverunt XXl Z ÄOLOV ON  U N et-multi quı1
Meverunt et-ego-etiam ev1 CUum-e1s arab bo and they all WEeEeTC weep1ng.
Eıne Doppellesart, die auf ine frühere Verbesserung zurückgeht, denn auch dıe
Vg- Lexte (16. Ja} und GE 1} CL Jh.) weisen 1eselibe Korrektur auf.
Da bo und arab ARB  S die plur. haben, kann der Korrektur LLULIX ein auf SI
eruhender lLext zugrunde lıegen NIC. arab WpDp nde Coep1l ere multum)
»Mecum« und Ee1S« sind freie Zusätze, die nırgends 1nNe Stütze en

F5 DDie Reihenfolge der israelıtıschen Stämme ist anders als be1 arab AB  Q
R nen: aber y»Dan« Manasse«, Was haırısche bzw arabısche Verwandt-
ochaft verrät.

9, Vg ut galea ferr1 arab AC) C ÜOpPAXKAC SLÖNDOUG ut acule1
ferr1 arab Ww1e Sägen Von Eısen. R, hat »Stacheln« und arab hat ySägen«.
Dıie Herkunft beider Lesarten 1St unbestimmt.

1243 Vg quod cec1dit 1n terram Sr ab) OTL  x EB ELC TV YYV
@ quod i1ecerunt-eum infra 1n terram.

14,/ Vg et-te: et-mare ara .. TV IV Xl SA eti-
terram et-insulas et-mare.

14,12 Vg et-haec-ea es patiıentia-eorum gr ÜTTOLLOVY) R> ara
OC-1d es tempus patientiae-eorum et-fidei-eorum.

14,15 Vg et-eX11t alter angelus x ara 1 A A NAOG  FA y YEAOC SENATEV
et-vV1dı alterum angelum, &4 exit. Vielleicht Reminiszenz 6, et-v1dı

et-ecCce ex1it albus
15,4 I et-glorificabıit NOomMeEN-LUUM add domine et-misıst1 lesum filiıum-

LUUM ut] redimeret anımam multarum gentium). Paraphrasiıerende Erweıiterung,
die vielleicht AdUuUus einem Kommentar

15,6 R, VII plagas ultımas Vg, ab) TAC SICTA TANYAG. Vielleicht
Reminiszenz 219 VII plagas ultımas

16,16 RS et-colleg1it-eos add ad-necem) sr Vg, ara XXl SUVNYAYEV
XÜTOVC. Vielleicht Reminıiszenz 16,14 (gr SUVAYAYELV XÜTOUC £LC TOV TOXELOV
ut| colligerentur ad necem).

17,9 Vg bo, arab AC) et-quı-habet COTr SI (N arab B) Onr VOUC R,
hoc-1d-(est) LtemMpPuUSs ad) intelliıgendum.

20,3 Vg et-reseravıt CI-CUM per-sigillum XXl SUAÄSELOEV Xl SOOCLYLOEV
TV X TOD R, et-reseraviıt CIT-CUM per-sigillum et-1s-autem rogavıt-eum.

D) arab aussc.  eßliıch)
14,18 siehe Anm. 56
2121 Vg et-forum Civitatis K”.AXL TÄOTELO TNC TOAÄEOC R» arab

et C1vitatis arab AC un! der Markt der Stadt
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Das bisher Gesagte gilt für alle 'Texte der Famıilıie R» /.)
ber selbstverständlıch bestehen den TLexten auch wlieder Dıfferenzen
Keıiner der fünf lexte MmMIt anderen überein Man könnte
S1C ZWEe1 Gruppen einteilen Hs und SOWEILT och ersichtlich Hs W-'P
und Hs Kapıtel sind untereinander näher verwandt und bilden
die C111 Untergruppe Ihnen stehen die Hss als die andere Unter-
STruppC gegenüber

Es 1ST klar, dafß dıe Arbeit Lext ach Herstellung der R ZE-
gangsch 1SL, un: ZWAAaTr auf einNnem dreifachen Weg

Es hat C1M| ZCWISSC Rückbildung eingesetzt®® Da, Hs C
Lesarten hatte, tauchen wieder dıe Lesarten der Vg auf. DiIie Hs

C} arab aussc.  eßlich)
Vg et-effecC1t-vos FeSNUMI SAaANCLILALIS patrıs 511 Del R> et-effec1t-nos

Sl et-sacerdotes Leo atrı-Suo arab und machte Königen und
Priestern für Gott, Vater

13 Sıehe Anm 57
6,4 R, rufus add simılıtudine 12N1S) Vg IETU| TUPPOG
arab e1in er ganz WIC Feuer

9,20 Vg dum adorant A  LV ILY) TWO0GKUVT)O OULOLV R etrt-NON-CESSAaVeEeruUnM!
adorare arab damıt S1C nıcht ablassen anzubeten

12 1€e. Anm 54
14 14 Vg et-ascendıit fumus damnatıiıon1is-eorum X TOU BATAVLOLLOU

X VaAßaLvEL et-NIt fumus TrTment1-ecorum ascendens arab und
6S Wr der Rauch ıhrer ual und eın (‚ aufsteigend

14, 19 Vg et-sumpsit . . et-demisıt SE Kl EBoAAEV R, arab et-mi1isıt
} Vg mMYySster1-e1US ÖVOLLO YEYOALLLEVOV LLUOTNPLOV R‘) 1LOINLLLLEA

malıtiae arab Name des Übels Woahrscheinlich hıegt rab C111 Lese-
fehler VOTL (Sarr »Übel« AIT »Geheimn1s«, das unubersetzt ge  en ist)

18 Vg et-mMercCcat! terrae-et1am OL ZLTOPOL NC YNG R, arab
t-fornıiıcatores terrae eti1am

Doppellesarten R, Vg arab
ich10 Vg enit SUDECI-INC EYEVOLLY)V TW VELLLATL arab

wurde ntführt 58 Y d den Geist I venit SUDCI-INC VO>X et-raptus-sum DCI-
SPIC1TUmM Der Eiınschub »VOX« Rı hat nirgends C111 Stutze

e) o arab Wp (ausschließlich)
12 18 Vg et-stetit .D' areNamnl 1LL1arls SI EOTAUN STeL X{LLLOV ÜAALTTNG
R, et-stetit D arab ARB und ich stand auf dem Sand des

Meeres arab Wp SCTIDECNS D 1tor1s yUfer« haben
NUr R) und arab Wp Die Verbalform R;, arab AB

13,4 1€e€ Anm 52
13 15 Vg et-fec1t-eos u Morerentur TOLNO ] LV!  Q ATOXTAVACOLYV

— R;, et-ımpe:  ViL ut arab WpDp und befahl daß
muhierisin Vg iıllıus fornicatrıicıs SI arab BC) TOPYNG R,

fornicatrıcıs arab Wp mulhier1s us meretr1ıCcCc1s
4,10 Vg XZ) et-adorant CU) ante-1ıllum qu1-sedet throno, iıllı

et SCHNNOTES VW+ et-Nectunt facıem-suam illı er sacerdotes
et adorant arab werfen sıch nıeder auf ihr Antlıtz die 24 riester Un
beten en den lext VOIL arab » OS bleiben beiım Vg- Lext

Vg X Z) AeyvEL WLOL arab AB et-dixıt-mih1
13 Vg XL) e-sen1or1ibus (lıqäanat) e-sacerdotibus (kähenät)

arab 1111N Ikahanatı
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zeigt überhaupt das Bestreben, AUS dem revidierten 'Lext wieder den üblıchen
1ext machen. Die Hs. F geht wahrscheinlich auf einen Vg- Lext zurück,

dem NUr Kapıtel die arıanten der R> eingetragen Der Eıfer
des Emendators WTr schnell erlahmt und blieb dann 1in den anderen
Kapıteln beim üblıchen 'Lext

Man hat später wieder arabischen TLexten gegriffen und ach ihnen
verbessert. Da 1st 65 VOT allem die Rezension B, die in ein1gen
Varıanten vertreten iste1.

Dazu ommt och eine eihe Vonl eigenmächtigen Änderungen, die
weder der Vg och einem arabischen 'Lext eine Stütze haben®?2. Es
sınd Varıanten, dıe ıhr Entstehen der Phantasıe der Abschreiber VeCI-

danken en Jeder der 'Lexte hat dann och seine Sonderlesarten, die
aber größtenteils auch 1Ur als eigenmächtige Änderungen durch dıe Ko-
pısten angesehen werden können®?.

61 312 Vg et-qui vicıt (-autem) effic1am-eum DE  N et-qu1-VicC1t-
ad per-hoc) dabo-e1 et-efficı1am-eum arab und welcher sıegt,

dem werde ich geben Der 1lext XYZ stellt eine Doppellesart dar, indem hier
arab mi1t Vg kombiniert 1st haben den richtigen 4 eRt; den auch arab
bringt.

6,14 Vg et-montes-autem et-insulae et-omnes IMONTES et-insulae
arab und jeder Berg DE  N et-omnes montes et-colles et-insulae arab
jeder Berg und Hügel und Nse.

1318 Vg NumMerus-e1uUus D  N NOmMNIS ıllıus bestiae
arab die Zahl des Namens des Iieres.

14,9 Vg s1ignum-e1Us YÄpPAYLLO. signum NOMINIS-EIUS
arab und das Zeichen se1nes Namens.

6 2 3,5 Vg) ante atrem-meum antfe patrem-meu qu1-
in-caelıis. Reminiszenz Mit 10,32

3,16 Vg) XL UTE  H4 CEOTOG STOLATOG LOU e  N ut facıes UaC,
Unbestimmbar, woher diese Auffüllung der C 4  IIN 1sSt

9,14 Vg) angelı qu1 lıgatı D  N angelı vadant qQu1 lıgatı Unsinniger
Zusatz

1117 (W- Y sustulıst1ı virtutem-tuam et-regnastı Vg sustulist1 virtutem-
LuUaA:;  3 MagNam et-sumpsist1ı regNUuM. arab du ahmst dıe Ta und herrsch-
test X Y  N sustulıstı virtutem-tuam IMagNaI et-vıicıst1 quı1 regnast!l. Unbestimm-
arer Zusatz 1n X -  N

1318 Vg) et-qu1i-autem sapıens 15 es ‚W  X3 GO0OLA SOTLV
M WD OC-1d es tempus saplentiae. KT paßt keinem anderen 'Lext

19,2 Vg) Serv1-e1us .  N OMMNESs prophetae sanct]ı ServV1-e1uUs.
ahrscheinlic: Reminiszenz 11,18 (R, ServV1ıisS-tuls prophetis sanctıs).

21,5 Vg) et-dix1ıt-mihi, scr1be H@  N et-dixit-mih1 iıterum, scribe.
Sinngemäßer Zusatz.

2221 Vg) et-gratia domini-nostri arab unNnNseres Herrn E  N
et-gratia domin1ı-me1l. In arab fehlt -Vers ZE01

Die meılisten Sonderlesarten hat
a) Doppellesarten (Vg R,

Ü Vg et-comprehendit-me per-dexteram-suam et-sustulıt-me R, (V) eti-

posult IMNManum-sSuamnmı dexteram SUDECI-INC T, arab et-comprehendit-me
per-dexteram-suam et-sustulit-me et-posult IManumn-sSuamnmı super-me. (AX hat hier
einen Schreibfehler nı dehü ’edehu manum-suam«).
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Beziehungen der R3 anderen ' Lexten
Der TE W1Ie den Hss der Famılıe R vorliegt, welst gewlsse

Beziehungen äalteren und Jüngeren Texten auf. SO besteht eine geWwlsse
Verwandtschaft VOT allem MIt (16. 195 (16/17. ]B.); (16. Jh.) und
(10: J1 die manchen Stellen VO lext der ten Hss AaUus dem 15.716

5,6 Vg sen1orum (l1qganat) Zr TCOOV TOECBLTEPRAWV R, sacerdotum ena
arab (  ahanatı sen10rum sacerdotum (lıganat kähenät)

b) Frelie Änderungen:
1,6 R, et-effec1t-nos ad  Q et-1udices) et-sacerdotes arab und
machte Königen und Priestern.
14,2 Vg et-veniıt VOX er XL NXOLOCA DOVNV R, et-audıivı ad

magnam).
C) Reminiszenzen:

R, er OINNECS quı1 necat1ı-sunt18,23 Vg OoOIMNeSs gentes terrae
1n Die ist ıne Remuiniszenz 18,24 et-omn1ıum quı1 necatı-sunt
1n 'a.

d) Offensichtlich: er
I Vg R,) etr-nonN-mare UNTE TV SQA OAV et-non-regionem

(»behera« »bahera«)
9,1 Vg fontes abyssorum (R;, byssı) B OOEAXTOCG s 40\9[07010)9

abyssus fontes.
16,17 Vg Ro) VOX SI templo-e1us i DV LLEYAAMN S5V% a XOU
D VOX throno-elus (ymanbarüu« ymagdaßü«).

20,13 Vg VYZ) et-re terra-autfem bei et-re:
mare-autem (»bahr« ymedr«).

e) Ähnlichkeit mi1t arab Wp
“ Vg qu1i-habet VII spirıtus qu1-exX Deo et-V. stellas VII

stellas 1in-manu-sua arab fügt »selend 1n seiner Hand« hinzu, äahnlıch be1
arab Wp ywelche in seiner and«

19,6 Vg Deus (R;, ad eus XUPLOG Cn HOC NULÖV Deus deus-noster
arab dominus eus NOsSTtTer R> ohne geht mıiıt arab AB Herr Gjott

Sonderlesarten be1 anderen Hss der R,
1,14 Vg R,) et-crines e1us uL lana alba et-ut grando et-crines-e1us-

au ut grando alba et-ut grando et-barba-eius utL glacles. Der Vers 1st bei
verdorben. Aber .die yet-barba-eius ut glacles« dürfte Aaus Rı LTamm: s1e
hat ine gewisse Ahnlichkeit mıiıt arab crines capıtis-e1us ut glacıes et-barba-
e1us ut lana alba arab und das Haar se1ines Kopfes und se1nes Bartes we1ß
wıe das Eıs und dıe reine Wolle.

6, Vg et-imperavit-el or S  009N XTQ KS et ata-est-el (XYZ ad|
potestas).

16,14 Vg R, ohne signa signa et-miracula. 1eselbe Lesart hat
auch (16 1 sS1e könnte eine Doppellesart aus Vg arab (Wunder«) se1nN.

A lt Vg Rı ohne W-T) acrımam W + 2Iy bo, arab BC) OINNCIIH

lacrımam. Hier dürfte alleın den richtigen revidierten ' lLext en.
9,9 Vg R> ohne V) CUTIIUuS XOLATOV CUITIUuS et-1gn1s. ehler-

hafter Zusatz.
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abweichen Solche Abweichungen treten dann zuweılen auch den
TLexten der R, auf In vielen Fällen sind Änderungen, die nıchts MIT
den arabıiıschen 'Texten haben®* Nur Sanz vereinzelt annn C1iNe

Beziehung C1NCIN der arabıschen Texte gefunden werden Es 1ST also
anzunehmen, dafß ach dem Jh den 'TLext eue Änderungen hınein-

sınd die teils wıillkürlich VOTSCHOIMMEN wurden, teıl: auch durch
Vergleich MIit arabıschen 1exten entstanden Siınd Mit solchen eliter-
entwickelten 'Lext wurde dann dıe arabische Revıisıon durchgeführt un! der
JLext, WI1E WIT den Hss VOT uNXNns haben, geschaffen

DiIe uswırkungen der ZWeIten Revıisıon INn S1e hat sıch ebenso-
WCN1$S WIC die Revısıon den üblıchen lext durchsetzen können
Nur Sanz Stellen gleichaltrıgen der JUNSCICH Hss lassen auf C1NC

Beeinflussung durch R> schlıelßen, vielleicht (17 Jh )% (1 7 Jh Y
a) Kı =" D U:a + arab

Z Vg quı1-Tenet KORXTOV R> D J Re CaD1iCHNs qu1ı-tenet
R, eic paßt nıcht arab

10 Vg propter quod-tibi-est ut) tribuleris 26 WEÄÄELG NXONXELV R,
DIJ add »propter LOINCIN-INCUIMNK« Be1 arab der Zusatz
DDT Vg lectum-e1lus R Hc IJRe ad »quod PTIIMNUM&« Arab

ohne diesen Zusatz
5,4 Vg et-multı Meverunt XX} SKAÄCLOV TTOAU R» G Hc IDJFER

add et-ego-autem evı CUMNN-CIS rab gehen IMITL bo 2181 they all WEeTC WECCDINS

B) Ris D:a  = arab
15 Vg ut d6s ıbanı O{LOLOL VAAKOALBAVO ut ardor

anı arab WIC das aufleuchtende Kupfer
Vg et-sacerdotes SX Xal LOLG \ XL LEDELC Bg et-1ux
arab enadro Licht)
Vg glor1am et-honorem e DJ hanc glor1am

t-hunc ONOorem arab AB  ( ad diese
69 Vg ALl IMas-CcCOTU Uqul atı-sunt I TG WUX  XC T ECOXYLEVOV

R) hominum arab AB  (
Vg ut buccinarent LV GOÄTELO @OLV R, DJRe ut buccinarent

CI=-Ca arab adı MI ihr
Vg eL-qu1-autem adorant CU)l x LOUC NRO OOGXKUVOLVTAC XT OC

I]JR et-ubı1 adorant CU. arab und der welchem
anbetet

13, 10 Vg eL-Captka-est 1LLLCILLS-INCA <r TLC £LC XLY LLAAGOOLAV ÜTAYEL
DRc eL-Capta-est-autem LLCINNS-  ca eL-quı1-Tamen cepit, Eest ut) vadat vadıt)
ad Capüıvıtatem eLt-Capta-est-autem INneMNSsS-INCca eL-qu1ı1-Lamen capıtur,
adıt ad 18) ad Ca  m Y S (et-) qu1ı1-Camen CapıLur, vadıt
ad Captıvıtatem Der Lext be1 Vg 1ST vollständıg verdorben und RC fügen LE
Korrektur der Stelle hınzu, wobe1l RC den besseren lext ZeIgTt (»vadat« ach »EST-E1«
1ST besser als »Vvadıt«) ine andere Korrektur bringen die Hss der IRa s

denen siıch auch anschließt, steht S1C neben dem Vg- Text, MS steht
die Korrektur ach welchem arabıiıschen J ext ausgebessert wurde, 1ST -

bestimmt Denn keiner paßt Nnau den äthiopıischen Korrekturen arab
WL weggehen 111 dıe Gefangenschaft, gehe WCS, arab WT geht die
Gefangenschaft werde gefangen; arab WerTr geht dıe Gefangenschaft, gehe
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(18.J50% (19. Jh.) und Bg 65 uch die zweiıte arabische Revıisıon hat
also nıchts azu beigetragen, aus der 'Textmisere erauszukommen. Im
Gegenteıl, MNan hat NUur eCut Fehlerquellen geschaffen. Denn 1Un spuken
neben den alten Lesarten auch och die arabischen Varıanten
'L ext erum und die Verderbtheit des Textes, der 15. J]h och verhält-
nismäßig intakt WAaTr (im Vergleich den Lexten des J; 1st kaum mehr

überbieten.
Der arabısche Eınfluß ın der äthiopıischen Vulgata

Die Literaturperiode des ‘Amda Beyon beginnt schon nde des I3.16 Sie
Ist;, WIe schon gesagt®®, dadurch gekennzeıichnet, da{fß viele äthiopischeer
ach arabıschen 'Lexten übersetzt, bzw revidiert wurden. Die altesten Hss
der Apokalypse, die den Vg- Lext bringen, sSind Slie sStammen Aaus dem
15 ]6 STamMMtT schon AaUus dem 16 13;; bringt aber einen guten lext In
den Hss und E, dıe ebenfalls 1m 16..1]0 verfa{iit wurden, 1St der Vg- LText
schlechter überliefert als elt dem Beginn der Übersetzungs- und
Revisionsperiode bıs ZUT Abfassung uUuNSeTeT altesten Vg-Hss. 1St also ein
Zeitraum VoNn Jahrhunderten verflossen. Es 1st daher durchaus denkbar,
dafß auch schon in den altesten Vertretern des übliıchen 1 extes arabische
Lesarten, dıe unabhängi1g von Rı sind, auftauchen können. Vergleicht INaln

6 D Lesarten der R, 1n jungeren Hss
M Vg V1S10 Ilohannıs S1CUT v1idıt lesum Christum cu1ı-dedit Deus ut ostenderet

R, V1S10 sanctı Ilohannıs ’abügalamß18, S1CUT v1idıt Ilesum Christum cu1-dedit
Deus e1 ut certiorem fecıt.

3,6. 22 Vg quid dixıt spirıtus SAaNCTLIUS quod-dixıt spirıtus anctus.
4, Vg sen1o0ores (lıganat) senlores (lıgqawent) L TOECBLTEDOUG

R sacerdotes arab Priester kahın) sacerdotes sen1lores (kahenat
l1ıqawent). hat ıne Doppellesart, die AUs R, und ebildet ist

547 Vg et-accepit Ca XL ELANDEV et-accepit illum TUum
arab ABC und ahm das Buch

12,4 Vg et stetit 1la bestia (om SU(DTELOV YUVALXOG LEANOUONCG TEXELV) R»
et stetit 1la bestia 1la muliere QUaAC vult ut) parıat RC et-stetit 1la
bestia hac muliere irp et-stetit 1la muliere illa bestia. Die Rıo-
Lexte verwenden die seltener gebrauchte Vokabel ’anßara COT am (statt gedma
YantTe« WwI1ıe Rı) ber und RC lassen den Relativsatz WeC® (Vielleic ine spätere
Angleichung arab C auch TNG LEAÄAOUONG TEXELV unuübersetzt ge  en ist)

1512 Vg et-per-potestatem-suam Xxl TV SE OUOLAV rab
et-dedit-e1 potestatem-SuUam et-dedit-e1 potestatem-SUam. er Lext
VO:  - R, geht auf arab zurück. äßt INNEMN!]!: Aaus. Das könnte ine spätere An-
gleichung arab bedeuten, denn da yall« ebenfalls.

14,9 Vg signum-elus YADAYLO arab siıgnum NOMiN1S-Ee1US.
und zeigen hier den Eınflui3 VO:  - arab Ihnen schhe: sich auch
20,8 Vg gentes Ü E  X  V R, CT VOS-SUO: (et-) gentes arab

die Diener und die er dürfte seine Lesart VO:  - R> übernommen haben.
202 Vg lıgnı vitae TOUVU e  DAOU £LC ÜEDATELAV R, lıgnı curation1s aGl-

vitam arab des Baumes der Heıilung (arab hat iıne andere Vokabel als
arab

22,8 Vg XXl OTE  S YXOLOA XXl EBAeUa R, Bg et-eO temMPDOrC quando
v1idı et-audivı arab damals als ich sah und hörte

6 6 Vgl 423 (1999) 52
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Vg mıit olchen arabischen JTexten, die Rezensionen ach bo siınd, dann
findet tatsächlıch viele Übereinstimmungen. Es sınd Varıanten, die
sowohl bo als auch den arabischen Rezensionen PaSsCH. Es ist 1U  -
sehr schwer, Ja den meılsten ällen Sanz unmöglıch, festzustellen, ob
die Varıanten direkt Adus bo übernommen wurden der ob sS1e erst durch das
arabısche Medium s1ind®7. Be1 einer geringen Anzahl Von Varıanten
1st 6S Sanz klar, S1Ee DUr direkt Aaus bo stammen können®8. Daneben finden
sıch auch Varıanten, dıe 1Ur auf arab fußen können®?. Das beweiıst, daß arab
tatsächlıch schon VOT der Abfassung Von und die äthıopıische Vulgata
beeinflußt hat Sıcher geht eın wesentlicher Teıl der unbestimmbaren
Varıanten Eerst ber arab auf bo zurück.

Wiıchtig 1St jetzt noch, erfahren, welcher Rezension die arabıschen
Varıianten angehören. Hıer spricht 1e] dafür, daß der Eın VoNn einem
Lext der Rezension ausging Denn dıie meisten arabıschen Lesarten 1n Vg
zeigen Übgreinstimmqu oder wenigstens Ähnlichkeit mıi1t arab Nur
ETW Stellen 1st eine Übereinstimmung mi1t arabh bzw arab gegeben.

67 Vg arab bo
1 SV XALLLVO Vg bo arab 1gne.
. A Y TNPNCO® Vg bo arab AUC) eL-proptkter hoc— y ÖUVOLLLV Vg bo arab ad eL-regnum

‚6 COOV Vg bo arab AC) ad ut VOX aquılae.
4a ZÖLXOUGLV Vg bo ara ad quinque INCISCS.

L, %  gr  gr  gr KANALOG Vg bo ara virgam aurl.
17,9 S On VOUC Cn EYX V TOOLAV Vg bo arab AC) Cul-est C0 ei-

sapıent1a, sclat-ı1d.
Vg bo arab:

LO Vg ladıus aCUTus duorum-orum x ÖLOTOLOG bo SWOrd
castıng wıth LWO mouths arab: besitzend Wwel1 eiıden (d1 haddaını)
Vg hat also eine wörtliche Übersetzung des bohairiıschen sdruckes
7 Vg et-spectavı et-vıdı arab: XL SLÖ0V bo anı looked, SAaW.

Die beiden er des äthiıopischen l extes können Aaus bo STAMMECN, da dıe
arabıschen lLexte ein erb haben.

8,11 Vg et-factum-est absinthium CU) turbine XL EYEVZTO £LC
LV OV bo alloe arab WwWI1e Aloe arab »Cum turbine«,
das hıer angehängt ist und keinen Sinn hat, kann die Übersetzung des bohaı-
rischen »as alloe« (empret1 en-u-alloe) sSe1nN. Ich vermute, Vg ursprung-
lıch MN S1|  tudine ‘alwa a)-me(ßla ‘alwa geheißen hat. Das konnte durch
Unaufmerksamkeit leicht mela awlo CU] turbine« verdorben werden.

69 Vg ara bo
4, Vg et-quando hoc-modo dicunt dant S ıs X  TOV SCOG0OUVOLYV

arab und W} sS1e gT bo anı should o1ve. Vg hat hier eine Doppel-
lesart dem ursprünglichen erb ydant« 1st dus arab och ydıcunt« gekommen.

9, Vg arab et-ımperavit-eis SI bo XL 5097 XÜTOLC
16,5 Vg 1ustus (es) Domine eti-re: S bo:, ölxALOC el arab

du bist gerecht, Herr. Nur Vg und arab fügen den Vokatıv hinzu.
19,20 Vg sıgıllı 1US bestiae bo ToO XADAYLO ZOU ÖNDLOU

arab der Name des 'Tieres. Be1 Vg dürfte siıch ine Doppellesart handeln
sıgıllı« er XApPAYLOA) trıtt och NOME' arab hinzu.
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Die geringe nzahl der arabıschen Lesarten Vg läßt erkennen, da{fß
sich nıcht eine größere Revisiıon ach arabıschen Lexten handelt,
sondern 1Ur eine gelegentliche Angleichung den arabischen Wortlaut,
die vielleicht och ID wahrscheinlich aber aufe des Jhs
vorgeNoOMIMMECN wurde.

Zusammenfassung
Das Ergebnis der Untersuchung kann folgende Punkte n_

gefaßt werden:
Der äthiopische Vg-lLext hat sich dominierend bıs die neueESTE Zeıit

hıneıin erhalten (z Vg-Hs R, dıie aus dem Jh stammt).
Die Hss bringen viele von Vg abweichende Lesarten, die auf

einer Revıisıon ach arab. JTexten,; dıe ihrerse1its wieder Von bohairıschen
'Lexten beeinflußt sınd, beruhen. Die Revisıon R;) dürfte 1im
durchgeführt worden se1nN.

Die Hss en viele Lesarten, denen S1e sıch sowohl
von Vg qals auch Von Rı unterscheiden ; auch diese Varıanten gehen auf eine
Revision ach arabischen, VO Koptischen beeinflußten lLexten zurück.
Diese zweıite Revisıon R,) dürfte 16. Jh abgeschlossen SCWESCH sSe1In.

Lesarten der R;ı Sind geringer Anzahl 1n Vg-Hss. finden; die K
aber hat stärker auf die jüngeren Vg- Texte abgefärbt.

uch schon den altesten Hss der äthiopıischen Vg sind, WC) auch
DUr sporadisch, arabische Lesarten festzustellen. uch hıer handelt 6S sich
wieder arabische HERTE; dıe VO: Bohairischen beeinflußt sind.

Ks 1St anzunehmen, da{fß selt dem immer wieder arabische
lLexte ZU Vergleich herangezogen wurden. Man hat aber nıie eine Neu-
übersetzung ach arabischen orlagen SeWaßgtT, sondern hat sıch 1LUFr mi1ıt
Revisionen und gelegentlichen Angleichungen begnügt Der arabısche Eın-

der äthiopischen Übersetzung der Apokalypse 1st ZWAar nıcht
übersehen, hat aber doch eine grundlegende Änderung bewirkt

b) Vg arab bo
A Vg et-clamat et-dicıit XI bo arab XNDLOGOVTO arab VOI-

kündetDer arabische Einfluß in deräthiopischen Übersetzung  39  Die geringe Anzahl der arabischen Lesarten in Vg läßt erkennen, daß es  sich nicht um eine größere Revision nach arabischen Texten handelt,  sondern nur um eine gelegentliche Angleichung an den arabischen Wortlaut,  die vielleicht noch im 13. Jh., wahrscheinlich aber im Laufe des 14. Jhs.  vorgenommen wurde.  V. Zusammenfassung  Das Ergebnis der Untersuchung kann in folgende Punkte zusammen-  gefaßt werden:  1. Der äthiopische Vg-Text hat sich dominierend bis in die neueste Zeit  hinein erhalten (z. B. Vg-Hs. R, die aus dem 19. Jh. stammt).  2. Die Hss. ST U bringen viele von Vg abweichende Lesarten, die auf  einer Revision nach arab. Texten, die ihrerseits wieder von bohairischen  Texten beeinflußt sind, beruhen. Die Revision (R,) dürfte im 14./15. Jh.  durchgeführt worden sein.  3. Die Hss. V W* XY Z haben viele Lesarten, in denen sie sich sowohl  von Vg als auch von R, unterscheiden; auch diese Varianten gehen auf eine  Revision nach arabischen, vom Koptischen beeinflußten Texten zurück.  Diese zweite Revision (R,) dürfte im 16. Jh. abgeschlossen gewesen sein.  4, Lesarten der R, sind in geringer Anzahl in Vg-Hss. zu finden; die R,  aber hat stärker auf die jüngeren Vg-Texte abgefärbt.  5, Auch schon in den ältesten Hss. der äthiopischen Vg sind, wenn auch  nur sporadisch, arabische Lesarten festzustellen. Auch hier handelt es sich  wieder um arabische Texte, die vom Bohairischen beeinflußt sind.  6. Es ist anzunehmen, daß seit dem 13./14. Jh. immer wieder arabische  Texte zum Vergleich herangezogen wurden. Man hat aber nie eine Neu-  übersetzung nach arabischen Vorlagen gewagt, sondern hat sich nur mit  Revisionen und gelegentlichen Angleichungen begnügt. Der arabische Ein-  fluß in der äthiopischen Übersetzung der Apokalypse ist zwar nicht zu  übersehen, hat aber doch keine grundlegende Änderung bewirkt.  b) Vg = arab AC + bo:  5,2 Vg: et-clamat et-dicit — gr = bo = arab B: xnpiocovtxu — arab AC: ver-  kündet ... sagend .. Vg hat also wie arab AC zwei Verba.  12,12 Vg: quod pauci dies restant-ei — gr = bo: ötı  Eyeı — arab A: daß  .. ihm bleiben. Vg drückt sich genauso aus wie arab A.  15,8 äthiop AcCB: fumus irae Dei — gr  S  =  bo: xarvoÖ &x T. S6ENc ToD deobi —  arab A: vom Rauch des Strafgerichtes Gottes. Nur arab A hat »Strafgericht«,  das ungefähr zu A° und B paßt.  22,1 Vg: ut grando — gr = bo = arab B: &c xpüotaMov — arab A: wie Schnee  (tal&) arab C: wie Eis ($alid).  c) Vg = arab ABC + bo:  6,14 Vg: ut papyrus (kertäß) — gr = bo: c ßıßiov — arab ABC: wie Papier  (girtas). Vg hat dasselbe Fremdwort wie die arabischen Texte.sagend Vg hat also Wwı1ıe arab wel er
1212 Vg quod paucı dies restant-el bo OTL SyeL arab daß
ihm bleiben Vg drückt sıch geNAUSO AaUs Wwıe arab
15,8 äthıop AcRB fumus 1rae Dei bo KOTEVOD SV E E Ö0ENC OU 9200

arab VO Rauch des Strafgerichtes Gottes Nur arab hat yStrafgericht«,
das unge: Ac und paßt

221 Vg ut grando bo arab C KOUOTAANOV arab wıe ee
arab WwWI1Ie Eıs (galıd)

C) Vg arab AB  ® bo
6,14 Vg ut DPapyrus (kertal) bo C BLBALOV arab ABC wie Papıer

(girtas). Vg hat asselbe Fremdwort wıe die arabischen exte



Das literarische Verhälinis
zwıischen der Biographie des Rabbüuüla un dem

Pseudo -Amphilochianischen Panegyrikus ber Basilius
vVon

Arthur Vö56bus

Eıne der altesten Kxponenten der syrischen Biographieschreibung 1St die
Lebensgeschichte VO  H Rabbülä, Bischof Von Edessa 435), erhalten
einer einzigen Handschrıift, * veröffentlicht durch Overbeck?. Nıchts
1STt bekannt ber den Verfasser. Er Z VOTI, unbekannt bleiben. ugen-
scheinlich muß den VON ıhm geschilderten Geschehnissen ahe gestanden
haben, un mussen WIr ıhn 1n der Reihe des edessenıschen Klerus suchen.

Eıne andere Schriuft, dıe das 1mM folgenden behandelte literarısche Problem
aufwirft un ZUT literarkritischen Untersuchung nlaß gibt, 1St ein syrischer
Panegyrikus auf Basılıus Von Caesarea ( 319 den die Überlieferung dem
Amphilochius Von Ikonıium ( ach 394) zugeschrieben hat, der aber Von

emJenN1gEN Enkomium, das 1 Griechischen dem Namen Amphilo-
chius überhefert ist®. Sahnz verschieden 1St In verschıedenen Handschriften
ın Berlin *, Rom?*®, London® und anderswo‘, 1sSt diese chrıift aufbewahrt
worden. Ihr lext wurde UrcCc Bedjan® und nochmals durch Von

etTters teen?® herausgegeben.
Was 1MmM Vergleich dieser Jlexte uffallend IS£ 1STt eine CNSC Verwandtschaft.

Eın Blıck auf die folgende Zusammenstellung VOIl einıgen bschnitten ZC-
nugt, sıch davon überzeugen, W1€E CNS diese Verwandtschaft se1in muß

Rabbüläs Biographie Panegyrikus auf Basılıus
cta martyrum VIU)(Opera selecta)

174 Rabbüläs Aua An- 2310 Basılıus 1lat An-
fang seines Episkopats WAäTrT, die fang se1INESs Episkopats WAaTrT, die gol-

Br Mus Add 14, 552, fol. 823a—125a Jh.)
Vıta Rabulae raem. Syrı Rabulae ep1scopL Edessenı Balaeı alıorumque

0  era selecta XON11 159 ff.
In vitam miracula Basılıu, Amphilochin Iconiensıis, ethodi Patarensıs

Andreae Cretensıis D  5 Combehs (Parısus 15517.
4 Berl Sach 321 Kol 48 a— 56a, Jahr
Vat SYTI. 3069, Fol a—-15 (10 Jh.)
Br Mus Add 1 Z 1’74, Fol 25a—130a, Jahr 1197
Urmia SYLI. 232 Fol 12a—7/4a, Jahr 1795 /6,; und ine H8 die früher 1n dıe

Petersburger Sammlung gehörte, MI1r nıcht erreichbar.
Acta el SANCLOTUM (Parıs 207 .
Fıne Homaulıe des Ambpbhilochius D“oN Iconıum über Basılıus Uon (Jaesarea est-

oschrı1: Sachau (Berlın 2R Übertragung 1Ns Deutsche VO:  5 emselben
21 (1934) 67—98
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goldenen und silbernen Geräte der denen und sılbernen (sJeräte fuür eine
Kırche veräußern un: das eld entsprechende Summe den
ZUFX Ernährung der Armen be- kleineren Städten und größeren Dör-
nufzen fern verteilen, und das eld ZUTr

Ernährung der Armen benutzen.
Rabbüläs Auffassung Von dem Basılıus Auffassung VON dem Wert

Wert der kostbaren lıturgischen (3e- der kostbaren lıturgischen (jeräte
rate begründet seine Unternehmung. begründet seine Unternehmung.

176 Rabbüläs Ermahnungen 211 Basılius Ermahnungen
»den keuschen Bund der Männer«. »den Bund der Männer«.

Seine Verordnungen die Kller1-Seine Verordnungen die Kle-
riıker, die verbieten, Fleisch ker, dıie verbieten, sıch a baden un!:!
und sich baden Fleisch

Die Warnung für diese: da{3 S1Ee Die Warnung: ydaß s1e siıch von

»sıch Von dem Geschäft der Welt der Welt nıcht ersticken lassen sollen«.
nıcht ersticken lassen sollen«.

ein Rat ydafß jeder VOon diesen eın Rat »daß sS1e ZUSaiMIiecl

miıt seinen (Genossen wohne«. wohnen«.
KL Es folgen seine Verord- Es folgen se1ne Verordnungen

NUNSCH »den Bund der Frauen«. »den Bun: der Frauen«.

der WITr nehmen einen anderen Abschnitt, der die Beschreibung der
karıtatıven ätıgkeıt behandelt

216 Fürsorge für die Armen.MI2 Fürsorge für die Armen.
203 Beschreibung desanken- Beschreibung des Krankenhauses.

hauses.
Betrefis der Krankenbetten 1st Betrefis der Krankenbetten 1st

ydenn beliebt ihregesagt e »SOo beliebt dıe jege-
Liegestätten auf den Matratzen statten auf den Matratzen, auf denen
auf denen S1e lagen«. S1E lagen«.

»Und schmutzıge Kleider »Kaum kam 6S VOTI, da{fß ein
ihnen wurden überhaupt nicht g_ schmutziges Gewand iıhnen SC-
sehen«. sehen wurde«.

Das Personal 1m Krankenhaus Wr Das Personal 1mM Krankenhaus Wr

eingesetzt »f ur ihre Linderung undeingesetzt »f Ur dıe Linderung iıhrer
Bedienung«, ihre Bedienung«.

Den Gehilfen WTr STIrENSSTENS SA Den Gehilfen WTr SIrTENS-
verboten, da{f3 »SIe sıch mıiıt eLWwas verboten, dafß »)emand sıch
anderem beschäftigen«. miıt etIwas anderem beschäftigte«.

Rabbüläa errichtete ein OSpI1Z für Basılıus errichtete außerhalb der
die Frauen außerhalb der tadt, tadt dus den Bundestöchtern be-

der Leıitung der Dıakonissen, stehendes Kloster der Leitung
der Dijıakonissen.denen die Bundestöchter d_I-

beiteten.
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Wıe soll InNnall eine solche Erscheinung erklären ? Ist hier der Pseudo-
Amphilochianische Panegyrikus einfach abhängıg von der Biographie Vomnl

Rabbülä, oder 1St dieses Verhältnis umgekehrt erklären der sind beide
Vonl einer gemeinsamen ue abhängiıg ? Theoretisch lıegen alle sicherlich
in den renzen des Möglichen. Damit iSt eın Problem angeschnıiıtten, dem
derjen1ige, der diese Quellen kritisch benutzen will, nıcht ausweichen ann.
Eıne quellenkritische Sıchtung der 'Lexte wird unvermeidlich.

Das Ergebnıis, dem eine eingehende Untersuchung des Pseudo-
Amphilochianischen Panegyrikus führt, 1St dıe Feststellung, dafß WITLr 1in
dieser Schrift mıiıt einem schreienden Mangel wirklicher Kenntn1s VOIll

der Lebensgeschichte und dem Schaffen des Basılıus Lun haben SallZ
1m Gegensatz der Biographie ber Rabbülä, ber dessen Tätigkeit der
Verfasser sıch als gut orjentiert aUSWEIST. Es 1STt frappant, WwW1e beschränkt
se1ine Nachrichten ber den historischen Gehalt der Lebensgeschichte
wIıe des Lebenswerkes des Basılıus ichts we1lß berBasıilius’ Bemühungen,
die Formen der mönchischen Lebensweise in Palästına, Ägypten und Syrıen
ennenzulernen!®. Nıchts weilß ber Eustathius Vvon Sebaste**, sein Werk!
und seine Bedeutung‘ für das Reifen seiner Auffassung VOoOoL dem mönchischen
en Der Verfasser hat keine Ahnung VOoll Basılıus’ Bedeutung in der
Förderung des Mönchswesens, durch Gründung Vomn Klöstern**;, seine Be-
mühungen*? ber die Ordnung und die Verbreitung seiner diszıplınıerten
Form des Mönchtums*?!®. Eıne solche Ignoranz 1st besonders befremdend,
weiıl hıer die größte Bedeutung in Basılıus’ Lebenswerk lıegt 1n dıe weit
verbreıtete, aber amorphe Masse der Mönche Ordnung und Diszıplın g..
bracht, WI1IeE auch eine fruchtbare Verbindung MmMi1t der Kiırche verwirklicht
en Und dıes nıcht 1Ur in Pontus, sondern in Kleinasıen und

außerhalb dieser renzen!”. Der Verfasser hoffte solch eine krasse Ignoranz

Basılıus, Epistula CX AT
„ -82041;; OLT Vgl F: LOo0fs;a Epistula COCXXIIIL, OCXIANV

Eustathıus DonNn Sebaste Un dıe Chronologıe der Basılius-Briefe (Halle 54; 0’7

Kr hatte Klöster gegründet Pontus, Paphlagonien und Armenien, Sozomenus,
Hıst eccl. IHs 14 67, 1080

Basılıus selber <x1ibt Z dıe Vorbilder nıcht anderswo gefunden at,
sondern den Mönchen seinen Landsleuten Epistula CCXXAHL, 32
824) Eın Hinweıils auf seine Bedeutung scheint iıne 'Iradıtion se1n, die dıe

Regel, welche Basılıus 1n Pontus verfaßte, dem ustathıius zuschrieb, SOozomenus,
Hıst. eccl. I4 14 67, 1080

ufinus, Hıst eccl. X; 9, Mommsen (Berlin 1, D 9 SOZzOomenus,
Hıst. eccl. NS 17 64 1336

15 urch Korrespondenz und Gesandten, Epistula 2 811f7.
16 Was sa ber das große Koinobium 1in Caesarea, Türgama, 851 i1st auch

falsch Die Gründung kann nıcht 1n die Periode seines Episkopats allen ; denn
1mM e 212 ex1istierte diese Anlage schon 1n einer entwickelten Form, Basılius,
Epistola EXXXAXL; CGILIV 325 457; A85 ff.

Seine Autorität und Berühmtheit als Bischof VO  ; Caesarea half seine Oorm
des Mönchtums verbreıten.
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mit einıgen nıchtssagenden Worten zuzudecken!?. Ebenso ennt nıchts
vVvon seinen Regeln für das Mönchtum!?, die in diesem Proze{i3 eine wichtige
olle gespielt haben Keın Wort fällt ber seine Förderung der Schulen?®,
nıcht reden ber dıe intiımsten Miıtarbeıter, mıiıt denen Basılıus’ Lebens-
werk Inn1ıg verbunden WAar. Der Verfasser WAar ınfach ein Ignorant ein
Urteıl, das sicher zutrifft. Was mıiıt lauten Worten Von selner Informatıon
redet und diese miıt einer reichen »Schatzkammer« veresleicht* *; isSt 1Ur
Prahlerei.

ber nıcht 1Ur seine Unterlassungen, sondern auch das, W3as erzählt,
bestätigt rie Seine Unkenntnis hoffte mıiıt Fabulieren und
klıscheeartigen Geschichten auszuf üllen. So fabelte CT, WIE Basılıus ach
exandrıen 1Ng, alle Zweige Von Medizın, Geometrie, athema
un agie studieren??. SO erzählte CI, WI1IEe Basılıus yEINSTUMMU1S« ZuU
Bischof gewählt wurde*?, und hat keine Ahnung davon, welche Schwieri1g-
keıten hier 1m Wege standen, verursacht durch dıe Agıtatıon der Uppo-
sıt1on**, und welche Bemühungen diese verlangten, S1e überwinden?®.
So phantasıert CI, W1Ie Basıliıus seinen Wiıllen in das hohe Amt gewählt
wurde und AUus lauter Demut fMüchtete un:! sıch versteckte?6®. Alles das 1St
Phantasıe, enn WI1IeE edel und selbstlos auch Basılıus Motive el:
aber selber strebte danach, die Wahl auf siıch lenken?”, als 1mM Jahre 37/0,
ach dem ode des Eusebius, der Bischofsitz in Caesarea vakant wurde.
So sind der Wıillkür des Gedankenspiels lor und 1ur geöffnet SCWESCH.

Noch eines anderen Umstandes wırd INa gedenken mussen, dieses
Bıld abzurunden. Wıe weılt der Verfasser VOI1l dem hıstorıischen rund C
trennt WAaTrL, sıeht INan auch darın, WI1IEeE die griechisch-hellenistische ultur-
welt mıiıt ihrer Kıgenart un iıhrem Wesen 1gnorlerte und das syrische Muster
einfach auf S1E übertrug. 50, WEeNnNn die asketischen Übungen VvVvon Basılius
beschreibt, hat syrische Vorbilder 1M Auge gehabt*®. Er machte sıch keine
Sorgen darüber, da{3 dadurch ein Zerrbild für das griechische Mönchtum

18 Türgama 218
19 Aa © 211

Regulae fus 15 31 255f.
21 T1ürgama 299
A 204

A.a 207f.
Gregor VO:  o Nazıanz g1bt eın nuüuchternes Bıld, WC) redet VO  - den Schwier1g-

keıten, e1d un! Opposıtion seitens der Bıschöfe, Oratıo i  5 CWi 306, 545
Auch andere Quellen reden ber dıe Schwierigkeıten, die die Kandıdatur Basılıus’
verursacht hatte, Gregor VO:  } Nazıanz, Epistulae X L1LI=—=XLIV S1; S4f7.

ber die Bemühungen des alten un! kranken Eusebius, Bischof VO':  - Nazıanz,
1m Interesse des Basılıus, siehe Gregor VO:  - Nazılanz, Epistulae a.a.0
mußte Eusebius auch se1n Krankenbett verlassen, um siıch 1n die Verhandlungen
einzusetzen un! den Ausgang bestimmen, Gregor VO  ; Nazılanz, Oratıo
36; 29 39 1033; 306, 526

2 6 JT’ürgama 2307
Gregor VO:  3 Nazıanz, Epistula C 81 fr.
Türgama 206
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entstand??®. Wenn von den Asketen redet, ann schildert diese als die
benaı qe1iämä un! die benat qe1amäa®®, Und W Basıhlius’ Beıtrag
SA Mönchtum flüchtig berührt, dann Ssagt natürlıch, daß »yein Bruder
der Anachoreten« wurde?!, hne bedenken, historische "Tatsachen auf den
Kopf gekehrt haben®?® SO hat sıch der Verfasser erstaunlich wen1g Ge-
en darüber gemacht, WI1Ie weıt gehen durfte Auf Schritt und 'ITrıtt
läuft 111lall Gefahr, 1n die Irre gehen, WE INan diesem Führer folgt

Indem der Verfasser Verhältnisse un! seine zeitgeschichtliche Situation
einfach auf Basılıus überträgt, verrät auch eine erheblich spätere Zeıt
SOo muß iINnan urz einıge Stellen anschneıiden, dıe besonders uUuNseIC

merksamkeıt verdienen. Diese betreffen bestimmte Stellen, der Verfasser
Rabbüläs’ Biographie abgeschrieben Hatı und trotzdem nıcht alles VCI-

andert übernehmen konnte, weil seine eigene Zeıt schon fortgeschritten
Besonders trıtt das hervor in der Schilderung der karıtatıven Tätigkeıt.
Rabbüläs’ Biographie beschreibt hier, WI1IE yvertrauensvolle IDhiakonen« und
die y»Brüder« f ür diesen Dienst verwandte®®, Dagegen hat der Verfasser des
Panegyrikus ein Bedürfnıs, hıer Von besonderen Ämtern f ür aschen Uun!
Haarschneiden reden?*. In diesen Abweichungen hören WITr ein cho
der Entwicklung in der Liebestätigkeit, dıe S1e inzwischen durchgemacht
hatte?>. Was WITr 1er hören, finden WITr in den jüngeren Quellen*?.

der die Verordnung, da{f3 die Bundestöchter nıcht be1 den Eltern wohnen
durften?? In den alteren Zeıten War diese Regelung nıcht durchgeführt.
Nach den Regeln VOIL Rabbülä konnten die Bundestöchter auch be1 den Ver-
wandten wohnen?®.

Damıiıt 1St auch die Frage der Priorität in den beiden 'Lexten gelöst. ]Daran
ann ein Zweifel se1in, WITr dıe Hand des Abschreibers sehen können:
Der Pseudo-Amphilochianische Panegyrikus 1STt der borgende eıil Dafii mı1t
diesem Ergebnis sicher das Richtige getroffen wird, beweist nNnun ZUT Evıdenz

ach Basılius’ Grundsätzen WaTr dıe Überschreitung der Grenzen der Mäßıigung
SC und nıcht 1im Interesse des christlıchen und ethischen Lebens

30 urgama 211
S51 Aa () 218 uch Sa: CI, da{i3 se1n Bestreben Waäal, alle für Einsiedler-

gewinnen, a.a.0O 2172
32 Anachorese konnte Basılıus nıcht befördern Se1in Bestreben WAaTrT, alle Mönche

1in gemeinschaftlichem en vereinigen, Basılıus, Epistula 32
10343 vgl 4, 293 ff.

Vıta Rabulae 2023
3 T ürgama 217
35 Vö6öbus, Eınıges über dıe harıtatıve Tätigkeıt des syrıschen Mönchtums.

Eın Beıtrag Geschichte der Liebestätigkeıit 1 Orient Contributions the
Baltıc University 51 (Pınneberg

36 Jöhannan, Lives of the EKastern Saılınts, Brooks (Parıis 1923/6)
IS 18; 19

377 J] ürgama A0ı
38 Vööbus, SYriaC an Arabıc documents regardıng legıslatıon relatıve

Syrıan monastıcısm Papers of the Estonıian Theological Soclety in Bxile 11
(Stockholm 28
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dıie Beobachtung in denjenigen Stellen, der Pseudo-Amphilochianische
Panegyrikus klar eine geglättete Version des lextes der Biographie darstellt??®.
Hıer annn iNanl die Lösung 1n iıhrer etzten Schärfe sehen.

Alles, Was WITr feststellen konnten, berechtigt uns der Annahme, da
AUS angel historischen Angaben der Verfasser eine Leinwand benutzt
hat, die Uulls daran erinnert, da{fß WIr hıer den en der Hagıiographie be-
treten

Wıe WITr gesehen aben, annn 1all hıer 1Ur ein wen1g Echtmetall Adus

den großen Haufen VOIl Schlacken aussondern. Ausgenommen diese VeI-

einzelten Angaben ber die zeitgenössischen Verhältnisse, erweilist sich diese
Schrift für geschichtliche Zwecke als unbrauchbar.

39 Unter diesen Fällen das interessanteste Beispiel ist, wıe der Verfasser des
Panegyrikus die schwierige Konstruktion: » für dıe Linderung ıhrer Bedienung und
für das Bedürfnis ihrer Leiden« ıta Rabulae 203) in die yfüur ihre Linderung und
ihre Bedienung« anderte ( Iürgama 216 &)



Zum theologischen Menschenbild Babais d. Gr
Nach seinem och unverö{ifentlichten Kommentar

den beiden Sermones des Mönches arkus
ber »das geistige Gesetz«

VO:  -

Paul ruger

ber den Lebenslauf, dıe Stellung und Bedeutung des Nestorlaners Babaı
des Großen (T ach 628) unterrichten Uulls 1mM Überblick Baumstark!
und neuerdings de Urbina? Eıne größere, aber 'Thema nıcht be-
rührende Studie ber die Theologie al1s hat Grumel veröffentlicht?.

Von den zahlreichen Schrıiften Babaiıs S1Ind dıe meısten verlorengegangen.
Was auf Uu1ls gekommen 1St, 1St recht spärlich un! um{faßt außer den Lebens-
beschreibungen des Maärtyrers eorg ( 612); der Märtyrın Christina,
einigen lıterarıschen Spuren Der Dadıso , Abraham vVvon Kaskar un andere
Mönche des Berges ’Izla (*Izala), mehreren ıturgischen ymnen, einem
Briefe wohl als Hauptverfasser den sassanıdıschen Herrscher miıt einem
beigefügten Glaubensbekenntnis, bedeutenderen Werken einen Kommen-
Lar ber die Zenturien des Evagrıus Ponticus, den Lıiber de un10ne, WOrın
besonders ber die Incarnation gehandelt wird, und einen bıslang ochVOI-
öffentlichen Kommentar ber die beiden Sermones des Mönches Markus
ber das ygeistige Gesetz«4.

Das letztgenannte VWerk, der Markuskommentar, soll 1m folgenden dem
Inhalte ach der Forschung bekanntgemacht werden.

Der alt dieses Kommentars 1St 1mM wesentlichen anthropologisch adus-

gerichtet. Deshalb stellen WITr se1ne Wiıedergabe diesen Gesichtsp  %:
Wır bedienen uns el der rein descriptiven Methode, wobel WITr ZUT

Ergänzung, ZUrTr Vertiefung un FA besseren Verständnis dıe beiden be-
reıits edierten er Babaıs, den Kommentar Evagrıus Ponticus mit dem
7Zusatzkommentar der apıtel® und den 'E de un10ne, herangezogen

Baumstark, Geschichte der syrıschen Liıteratur Bonn
ÖOrtiz de Urbina, Patrologıa SYF1ACa (Romae
Grumel, Un theologıen nestorıen, Babaı le Grand VIe—V S.) OS

d’Orient, D (1923) 3-—81; 7 a (1924) 9—533; 2—77; 7—7714;
Grumel beschäftigt sich 1n der Hauptsache mM1t der Christologie Babaıis ach dessen
Liber de un1ione. Als Abschluli3 en sich ein1ge Bemerkungen über die Soteriologie
Babaıs, ber die Eucharistie, die process10 Spirıtus Sanctı und ber den römischen
Priımat, ebenfalls LLUT nach dem Liber de unlone.

n  n Vgl hierzu auch Baumstark a.a.0 und de Urbina; 130{€.
Abh. Ön1g! Ges Wiıss.Frankenberg,; Evagrıus Pontikus

Göttingen. .hıs Klasse. Neue Folge, 132 er. Hıer Kommentar
und Zusatzkommentar Frankenberg.
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haben®. Be1 der hıer durchgeführten theologischen Sachvergleichung hat
sıch herausgestellt, daß dıe beiden genannten er und der Markus-
kommentar Ur einem Verfasser, eben Babaıl, zugeschrieben werden können.

Zuvor och ein1ıges ber die handschriftliche Überlieferung des Markus-
kommentars, den Verfasser der Grundschrift, der beiden Sermones,
ber Zeıt,; 7Zweck und Veranlassung des Kommentars.

Leider 1st die handschriftliche Überlieferung 1n einem sehr schlechten
Zustande. Der Markuskommentar 1st unlls erhalten 1n einer einz1gen and-
schrift in London, und ZWaTt in BrM ad 770 (wohl JE dıe A4auS-

schließlic den Kommentar enthält. Von den Blättern 1st aum eines
leserlich, eine Reihe bleten 1Ur verstümmelte Sätze Be1 einer Ausgabe
des syrischen lextes müßte INnan siıch schon auf ein1ıge Textstücke be-
schränken. Die Verfasserschaft Babaiıs steht außer Diskussion?.

Wır SInd 1U  — 1n der Lage, 1in UuUNseTITCI Zusammenhang ein1ıges Neue be1-
ZU lıterarıschen Schaffen und ZU Lebensbild des önches

arkus, des Vertfassers der beiden Sermones.
Baba1 bringt einmal in der Erklärung ZUT Zenturie 5 des Evagrıus

diese Notiz » Denn der selıge Markus wandte sıich die verderbte
äres1e 1n dem Sermo ber die 'T aufe«?. Miıt der äres1e 1STt die der Messalı-
ANCTr gemeınt, die dıe Taufe verwarfen. Muiıt diesem atz macht uns al
mi1t einem weılteren er des arkus bekannt mi1t dem Sermo ber dıe
Taufe, der aber verlorengegangen 1st arkus wird VOoNn Babaı 1mM ontext
hoch geschätzt, da{fß eine bestimmte literarısche Bedeutung gehabt
en mulß3, Wäas uns läßt, dafß Markus och weıitere uns unbe-
kannte Schrıiften verfalßt hat Jedenfalls ann INa arkus seinen aTtz in der
syriıschen Literaturgeschichte nıcht mehr absprechen.

Die CNSC gelstige Verbindung zwıischen al und arkus deutet arauf
hın, da{fß letzterer nestorjanıscher Mönch des Klosters auf dem erge I7la
Wal, dem auch Babaı angehörte, wahrscheinlich se1In Abt Er muß VOT

al gelebt aben, da VOI diesem als »der selıge Markus« bezeichnet wird.
Weıl 1 gesamten Schrı  ume des Narsa1ı ( ach 505)*% SOWeIlt D
druckt vorlegt, nıcht ein einziges Mal der Name Markus erwähnt wird, lıegt
die Vermutung nahe, da{fß dieser in der Zeit ach Narsa1 un:! VOT Babaı1 g_
lebt hat, das ware 1mM Jh Nach den beiden Sermones urteılen, WTr

Markus ein hochgeachteter aszetischer Schriftsteller.

Vaschalde‚_ Babaı Magnı er de UNLONE CSCO Vaschalde
Intendiert 1st dıe Übersetzung.

In Photographien 1mM Besıiıtze des Vertassers.
8  8 Vgl ZU aNzZCIl KTUSeTs Überlieferung und Verfasser der beiıden Memre

über das ygeistige Gesetz« des Mönches Markus stk Studıen (1967)
Frankenberg 253 Die Zahl I88| Zenturie, 85 85 Sentenz. Zu dieser

vgl auch die schon VOIl Braun VOT rankenberg gegebene deutsche
Übersetzung dieses Passus 1n Braun, Das uch der ‚ ynhados tuttgart und
Wıen TZ:

ber ıhn Baumstark 09—13; de Urbina
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inıge Hınweise können WITr geben ber dıie Veranlassung und die Zeıit
der Abfassung des Markuskommentars.

Er wurde geschrıeben für dıe Mönche des Klosters auf dem erge zla
1nma wendet sıch Baba1 dıirekt den pneumatiıcus, den geistigen
eARrer, und andererseıits in einem Atemzuge den Klosteroberen, indem
ausführt: »Wenn du gewürdigt bist, Lehrer der Vater (Oberer) in der
Führung des Hauses UNSeTECS Herrn se1n und du 1in Unruhe bist,
WC dir ein Untergebener der eın Schüler in seinem Ungehorsam orge
macht komme StT1 MIr und ze1ge dich nıcht öffentlich verwirrt u

(fol S12r Babaı fühlt sich och Sanz MI1t dem Convent der Mönche VOI-
bunden und bietet dem geistigen ehrer wI1Ie auch dem Oberen seine Hılfe
d indem S1e bıttet, schwierigen en ıhm kommen. Er steht
also außerhalb der Gemeiminschaft. Das WTr der Fall, als Vertretung des
Katholıkos dıe nestorjianısche PC gelenkt und geleıitet hatte In dieser
Spätzeıt 1St wahrscheinlich der Markuskommentar verfaßt worden, das
geistige en 1m ’Izlakloster fördern

Das Menschenbild, das WITr nunmehr herausarbeıten wollen, 1STt ZWAaTr
mönchısch geformt, doch das hıerüber Gesagte 1sSt 1mM wesentlıchen all-
gemeın gehalten, da{f3 das relıg1öse Menschenbild sıch angesprochen
wird.

Q
Baba1 macht 1n seinem Kommentar Ausf ührungen ber den natürliıchen

und den erlösten, erhöhten Menschen. Demnach betrachtet ıhn phiılo-
sophisch und theologisch.

Der Mensch ın phılosophischer Sıcht
Hierüber finden siıch 1L1UT ein paar Bemerkungen.
Der ensch besteht aus e1ib und Seele Urc die Geistseele 1St ein

Vernunftwesen und vVermas auf natürliıche Weise erkennen. ber diese
Erkenntnis 1StT unvollkommen. So saal »Nıcht alleın durch den natur-
en usammenNhang erkennen WIr die Wahrheit« (fol 34 v) Der Verstand

sıch steht VOTLT der Wahrheıt, kann nıcht in S1e eindringen. Die Erkenntnis
hat auch einen moralısch-ethischen ezug »Es g1ibt solche, dıe auf dıe NAatur-
1 Erkenntnis bauen, dıe keine Gebote kennt« (fol LA al ll nıcht
ETW das Naturgesetz leugnen, sondern hebt LUr hervor die posıitıven, in
der Offenbarung gegebenen Gebote und Gesetze, dıe die Vernunfit nıcht
erreichen kann

Von der Freıiheit bekennt Babaı »Duie Freiheit wıird erf ullt alleın durch
dıe 1e Christı un nıcht durch die Kraft menschlicher Vermögen«
(Iol 6V) Der natürlıche Wılle wird 1n seiner Einheit MI1t der UÜbernatur
gesehen Die Entscheidung für die gute Lat fällt nıcht AUS sıch. Die sich
in der Liebe Christı außernde Gnade 1st 1mM Verein mMi1t dem Wıllen fähig

a Die Zählung der Blattseiten geschıieht ach HNSeTeET Blattordnung.
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azu Baba1ı erkennt hıermıit ndırekt dıe Aus der Ursünde 1mM Paradıese
resultierende Schwäche des illens d WIe auch dıirekt auf die Schwäche
des Wıllens und der menschlichen Natur inweılst. »Wır rechnen
nıcht mMı1t der menschlichen Schwäche unNnserer Natur und uNseres Wıllens«
(fol V)

Es g1bt Zwel Zustäinde des Menschen: den in der Süunde und den 1n der
Gnade Der Mensch soll siıch Aaus dem Stande der Süunde erheben 1in den
übernatürliıchen Zustand, indem der Sunde abstıirbt und den alten
Menschen auszıeht. »Der Süunde sind WITr gestorben. Der alte ensch „ «

(Iol 22V) Der Sünde sterben eißt, für Christus den geistigen 'Tod erleiıden,
Ihn aufnehmen können. S50 wollen WITr uns jetzt befreien VO Ge-

(des Bösen) und Dem sterben, der unlls dNUNSCHOIMMECEN hat« (fol 23v)
Vom Philosophischen her gesehen 1St der natürlıche ensch Mensch 1mM
Stande der Sunde alter Mensch.

I1l Der Mensch 1N theologischer Schau
Das eigentlıche Anlıegen des Markuskommentars Babais 1St der erlöste

und begnadete Mensch, der uNXs in den Mannı.  tigsten Schattierungen
un! Formen vorgeführt wird, sowohl seinem Wesen als auch seiner Tätıg-
keıt, seinem Wırken, ach Im Vordergrunde steht das 1n der Gnade be-
gründete übernatürliche Wesen des Menschen. Damıt hätten WITr die innere
Eınteilung des Stoffes(der Mensch 1mM Lichte des Dogmatischen
und der Mensch moraltheologischer au

Der Mensch ım Lichte des Dogmatıischen
a) Der Mensch 1st ein erlöster Mensch

Gleichsam als den ersten anthropologischen Glaubenssatz verkündet
Babaı, da{3 der durch die Sünde gestorbene Mensch den aufpreıs des
Blutes Christiı erlöst worden sel1. »Und WITr LOT durch Süunden.
Für unls gab Er den Kaufpreis in Seinem Blute« (fol Der Glaube dıe
Erlösung durch Christus gewährt die nade, aus der der Mensch in der
rechten Weıse leben soll »Und als WITLr durch den 'Tod gestorben M hat
Er unXns durch eın Blut erlöst. Und denen, die dieses glauben, <1bt Er Seine
Gnade« (fol r) Z7We1 Säulen 1st der erlöste Mensch auferbaut: auf dem
Glauben und der Gnade Es trıtt hıer schon klar lage, welchen Wert
und welche hohe Bedeutung al der na beimißt Wır werden auch
weıterhin sehen, da Babaıi ein großer üunder der Herrlichkeit und der
Müächtigkeıt der Gnade als des Hauptlebenselementes des Menschen iSt
Babaı erwelst sıch hıer als ein echter Schüler des Paulus.

Verhältnis Mensch-—CGnade
Die na 1sSt unverdient, S1e 1St gratis ata In keiner Weıiıse annn S1E

der ensch durch Mühe erwerben der verdienen. S1ie iSt ferner vielge-
staltıg 1n den einzelnen Arten gemäß der Vielzahl der 1 alente; MI1t denen S1e
als eine irkkrait verglichen wird. » Viel wird Von ihr (der Gnade) erwartet
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gemäß dem Geheimnisse des Gleichnisses mehrerer 'Talente und der fünf
'Talente Alle Werke und alle Mühen jedoch, selbst, WEeNNn s1e von einem
Menschen zusammengefaßlit und VO: nbegınn bıs zu nde der Welt
ausgebreıitet und (SO) beständıg un! in jedem Augenblıcke in die ugen
fallen würden — keineswegs vermöchten S1e auch nıcht eine von den Gnaden

erwıirken« (fol r)12
Die na 1ST der kostbarste Besitz des Menschen, S1e steht höher als

alle irdıschen Güter Sıe 1st eine abe der überfließenden Liebe (rottes.
» Was 1St größer als das, W3asSs du jetzt hast ” Denn die überfließende Liebe des
Gebers Gottes) 1st die innere ülsıgkeıit Seiner Gnaden« (fol

mmerdar 1st die na vorhanden. Gott biletet S1Ee ununterbrochen
»Und fehlt dır nıcht einer VoNn ıhnen, SOWI1Ee die Luft un! die onne
(dır nıcht fehlen)« (fol V)

Der Gnade gegenüber hat der Mensch die Pflicht der Dankbarkeit
»Jeder Einsıchtige, der die na empfängt, schuldet gerechterweilse die
Dankbarkeit für ıhren Empfang gemäß iıhrem Werte eder, dem 1e]
vertraut ist, 1STt doch gerechterweise verpflichtet, (dıe Dankbarkeıt) dıie

Stelle (fol V) Die Dankbarkeıtwırd erf üllt 1n dem Daseın
f ür Gott, 1n der Hıngabe (ott Das bedeutet, da{fß der ensch die Gnade
1LLUT gebrauchen soll für den Dienst (ottes. y Da jeder Mensch Von ihnen
(den Gnaden) erf ullt wiırd, sodaß der einzelne Mensch sS1e Sanz ZUT Verfügung
hat, 1ST du er dem Herrn verpflichtet als einem, der alleın deinetwegen
es erschuf « (fol V) Miıt dieser Hıngabe meıint Babaı sowohl den Vollzug
der Werke als auch dıe Enthaltung von Sünde und Schuld, Was 1
folgenden lLexte ausgeführt wird: »Wo könnten sıch wohl deine er der
fünf (Talente) finden ”1 genugen alle Werke un alle Einsätze ZUT Ab-
geltung UNSCTICT Fehler und uNserIer Schuld, dıe immer (vorhanden) ist;
enn jeder halic einer Begierde un! jede Erregung eines Gedankens und
jede Bewegung einer rregung der Sinne des Leıibes und der Seele bringen
Uu1ls in sroße und nıcht wiedergutzumachende Schuld in gerechter We1ise«
(fol Z2WV). Die Siınne der eeie sSind dıie inneren Sınne, die dem el eNt-

sprechend der eei]e gedacht werden. Miıt dem Stande der Süunde 1St die
Gnade nıcht vereinbar. In diesem y»würde VON Uuls Seine
Gnade, sSEe1 als Drachme oder als ent, un: WIr hätten Anteıl denen,
die nıcht glauben« (fol 21 v) Was bedeutet na als Drachme un Was als
Talent ? Wır nehmen d da{3 hıer der Unterschied zwischen der na als
Seinszustand un! als wirkliche Gnade angedeutet WIrd. DIe Drachme wäre
annn ach UNSeTIN heutigen Sprachgebrauch ein Symbol für die heilig-
machende Gnade Da der Süunder ohne die Gnade dem Ungläubigen gleich-
gestellt wird, annn sıch hıer LUr eine schwere Süunde handeln.

Zum ersten Male erhält der Mensch die na in der Taufe durch »den
'LTod in der Taufe« (fol 4vV)

- Zu dem Gileichnis der Talente vgl Mirt 25, 14—720
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UrCc. dıe Gnadengabe steht der ensch in einer unmittelbaren Ver-
bindung mit Christus, dessen Blut ıhn erlöst hat »Christus kam un: vergoß
eın Blut Kreuze. Und eın (Geist stieg herab und vollendete Seinen
Leib23. Nıcht sollst du Jenen verlassen, der seinetwegen (des Menschen
wegen) starb: Chrıstus, selbst, WCNNn du 1n der Welt alleın Warst«
(fol 22V)

Die Gnade den Menschen 1in das Reich (Jottes in Ewigkeiıit,
in eın Gnadenreich hıer auf rden,; das 1mM Himmel droben ew1g fort-
bestehen wird. »Und Ero gab Seinen Christus 1in den 'Lod und errich-
tetfe ein herrliches Reich in Ewigkeıt« (fol 22v) Damıit ist das Himmel-
reich; der Berg Sıion, hıer auf Erden schon vVorTWESSCHOMUINCN. »Das Himmel-
reich en WITr 1in uUuNseTrTeCcIN Innern empfangen Nunmehr 1St
(innerer) Hımmel 1mM Hiımmel, und WITr berühren den Berg S10 « (fol 23V)

Der Sünder14 1ST einem Ehebrecher gleich. Kr schließt siıch automatıisch
Aaus der (snmaden- und Liebesgemeinschaft miıt Chrıistus aus, da das Reich
(Jottes nıcht mehr ın ihm 1St, und ebenso auch dus der eucharıistischen Ge-
meinschaft mMi1t Christus. yWıe en Ehebrecher, der heimlich auf ein Weıib
schaut, begehren, in seinem Herzen ein FEhebrecher 1St, nämlıch
auch dieser in seinem verborgenen Wiıllen, und schließt sıch Aaus VONn der
reinen Gemeinschaft der Liebe und des (sebotes Chriıstiı und vVvon der
heiliıgen Vereinigung mi1t Seinem Leibe« (fol 125 Der Empfang der heilıgen
Kommunion 1STt ach diesen Worten den Besitz der Gnade gebunden.

Grundsätzlich 1sSt der Mensch 1in seiner inneren un außeren relig1ösen
Tätigkeıit auf die na angewlesen, dıe nıcht 1L1UT diese begleitet und voll-
endet, sondern auch ihr zuvorkommt. Der Mensch hat L11UTLT eines
mıtzuwiıirken MI1t ihr; S1e nıcht vergeblich empfangen Aus diıeser Auf-
fassung geht klar hervor, dafß Babaı1 und der Pelag1anısmus, WIE gelegentlich
behauptet wurde, sıch keineswegs irgendwie berühren??.

en Christı in der Seele
ber die na hınaus als ihre letzte Vollendung un Erhöhung wohnt

Chrıstus in der Seele des Menschen. ber den Unterschied zwischen der
Gnade un! der Gegenwart Christı hat sich Baba1 keine näheren edanken
gemacht. Er stellt NUr die Tatsache als solche mit ıhren Auswirkungen
heraus. al sagt hıerüber klar und deutlich: »Und (der Mensch) soll
sıch dessen bewußt se1in, da{fß Kr (Christus), sıehe, ahe 1st und Er in uns

wohnt und uns Seinem Tempel macht Und 1STt bekannt un
wahr: in eUereIM inneren Menschen wohnt doch Christus 1mM Glauben un
1n eUeTEIN Herzen in der Liebe, da{fß der T d (der Seele) als 1eb VOTLT

al denkt hıer die erabkunft des Geistes Pfingstfeste, der Seinen
Christi1) e1ıb Kırche vollendete

Bezogen auf den Mönch
15 Vgl Dicfionnaire de theologie catholıque N: (1951) 204 IDieses hier 1IC|  e

auftauchende Problem Babai1 und der Pelagıanısmus soll demnächst 1mM usammen-
hang untersucht und gelöst werden.
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dem Önıge der ahnrheı angeklagt wiırd; fürchtet sıch und 1st
und flieht und verbirgt sıch, sıch nıcht wıederum dem Hause nähere«
(fol LST) Wıe Kreuze der 'Fod der Süunde UrCc. Christus überwunden
wurde, auch durch Christus, WeNN Er in der eele wohnt Dabe!i denkt
al nıcht 1n erster Linıe die eucharıstische Gegenwart, sondern
eine allgemeıne, die ach ıhm wahrscheinlich 1n einem bestimmten Zu-
sammenhang miıt steht Eıne Klärung dieser rage läßt sıch VOT-

läufig aber nıcht ermöglıchen. 1 11UT der ent des Seelentodes im
Innern des Menschen wird UTC Christus zunıichte gemacht, auch der 1mM
außeren Bereiche des Menschen, 1in dessen Umgebung. »Und über-
aup wird seine Nähe 1n seiner (des Menschen) Umgebung*® unmöglıch
gemacht« (fol 15r)

Voraussetzungen des Wohnens Christı 1n der Seele S1Ind Glaube und
Gnade »Er (Christus) lehrt, da{fß WITLr dieses nıcht (aus uns) erlangen können,

oOmMmt aus UuUNseIrCcIlN freiwillıgen Jauben« (fol 55
Das en Christiı 1mM Tempel der Seele zeıtigt seine Früchte und seine

Wırkungen. Zunächst in negatıver Hınsıcht: »Jener, der zeitweılıg verstrickt
Wr in phantasıereichen und unreinen Gedanken, wıird Sanz erfüllt VOIl dem
SdNZ reinen Lichte ohne Makel 1in der Erkenntnis der Wahrheıt, dıe mıiıt
dem Wohnen Christı aNSCHNOMMECN hat Er 1sSt hingegeben un: einge-
taucht 1in Gedanken, die VOIl begierlichen Vorstellungen rein SiINd« (fol r)
Und in posıtıver insıcht: »Und das Verlangen ach der Flamme seiner
Laiebe erf ullt ıhn (den Menschen)52  Krüger  dem Könige der Wahrheit angeklagt wird; er fürchtet sich und ist erregt  und flieht und verbirgt sich, daß er sich nicht wiederum dem Hause nähere«  (fol 15r). Wie am Kreuze der Tod der Sünde durch Christus überwunden  wurde, so auch durch Christus, wenn Er in der Seele wohnt. Dabei denkt  Babai nicht in erster Linie an die eucharistische Gegenwart, sondern an  eine allgemeine, die nach ihm wahrscheinlich in einem bestimmten Zu-  sammenhang mit ersterer steht. Eine Klärung dieser Frage läßt sich vor-  läufig aber nicht ermöglichen. Nicht nur der Aufenthalt des Seelentodes im  Innern des Menschen wird durch Christus zunichte gemacht, auch der im  äußeren Bereiche des Menschen, d. h. in dessen Umgebung. »Und über-  haupt wird seine Nähe in seiner (des Menschen) Umgebung*® unmöglich  gemacht« (fol 15r).  Voraussetzungen des Wohnens Christi in der Seele sind Glaube und  Gnade. »Er (Christus) lehrt, daß wir dieses nicht (aus uns) erlangen können,  es kommt aus unserem freiwilligen Glauben« (fol 15r).  Das Wohnen Christi im Tempel der Seele zeitigt seine Früchte und seine  Wirkungen. Zunächst in negativer Hinsicht: »Jener, der zeitweilig verstrickt  war in phantasiereichen und unreinen Gedanken, wird ganz erfüllt von dem  ganz reinen Lichte ohne Makel in der Erkenntnis der Wahrheit, die er mit  dem Wohnen Christi angenommen hat  . Er ist hingegeben und einge-  taucht in Gedanken, die von begierlichen Vorstellungen rein sind« (fol 15r1).  Und in positiver Hinsicht: »Und das Verlangen nach der Flamme seiner  Liebe erfüllt ihn (den Menschen) ... Und Licht und Freude (sind) das  Geheimnis der herrlichen Güter, welche Seine Hochzeit offenbart« (fol 15r).  Das Wohnen Christi in der Seele bedeutet nicht ein Nebeneinandersein,  sondern ein Ineinandersein in einem bräutlichen Verhältnis. Christus ist  der Bräutigam, die Braut ist die Seele. Und weiterhin: »Jedoch auch hier  (auf der Erde), wenn wir (recht) leben und den Geist erfüllen, wird in uns  Seine Freude und die Vereinigung mit Ihm bewahrt, und Er erleuchtet  (uns) und erfreut sich in uns, indem Er in uns von nun an Seine geistigen  Früchte zeigt zur Befestigung der Hoffnung und zur Vermehrung unseres  Wachstumes und zur Erhöhung unserer zweiten Vollendung (Auferstehung)«  (fol 21v). Die erste Vollendung vollzog sich in der heiligen Taufe.  Im Wohnen Christi in der Seele liegt begründet das salma- (Abbild-) Sein  und das d&mutha- (Ebenbild-) Sein des Menschen. »Ein geliebter salma und  eine d&mutha (ist er) und im Glanze ist sein Ruhm« (fol 15r). Dieser Satz  ist ganz umrahmt von den Texten des Wohnens Christi in der Seele. Der  Mensch als salma und d&mutha ist der von Christus ergriffene und von Ihm  geformte Mensch, der in einer bräutlichen Vereinigung ein Tempel Christi  ist. Diesem salma- und d&muthabegriff scheint.auf den ersten Blick eine  Formulierung über den Charakter der Ebenbildlichkeit zu widersprechen,  die Babai in seinem Zenturienkommentar vorbringt, wo er sagt: »Das voll-  kommene Ebenbild ist der, der in sich die Erkenntnis der Hl. _ Trinität auf-  16 Wörtlich »im (Bereiche) des äußeren TTempels«.Und C un! Freude (sınd) das
Geheimnis der herrlıchen Güter, welche Seine Hochzeıit offenbart« (fol
Das en Christı der eele bedeutet nıcht ein Nebeneinanderseın,
sondern ein Ineinandersein in einem bräutlichen er Christus 1St
der Bräutigam, dıe Braut 1St die eeie Und weıterhıin: »Jedoch auch hıer
(auf der rde), WE WITr recht) en Uun:! den Geist erf üllen, wıird in uns

Seine Freude und dıie Vereinigung MIt bewahrt, un! Er erleuchtet
(Uns) und erfreut sıch in Uu1ls, indem Er in uns Von u  - Seine geistigen
Früchte ze1igt ZUT Befestigung der Hoffnung und ZUT Vermehrung uUNSeICs

Wachstumes und ZUT rhöhung uUuNseTer zweıten Vollendung (Auferstehung)«
(Tol 21 V) Die Vollendung vollzog sıch in der heılıgen aufe

Im Wohnen Christı der egeie lıegt begründet das salma- (Abbild-) eın
und das demutha- (Ebenbild-) ein des Menschen. »EKın geliebter salma un
eiINne demutha (ist er) und 1M anze 1St se1in Ruhm« (fol 15r) Dieser atz
ist Sdl1Z umrahmt Von den 1exten des ohnens 1s in der eeile Der
Mensch als salma und demutha 1STt der VOIl Christus ergriffene und VOIl

geformte Mensch, der 1n einer bräutlichen Vereinigung ein Tempel Christı
1St Diesem salma- und demuthabegrıff scheint auf den Eersien 1C eine
Formulierung ber den Charakter der Ebenbildlichkeit widersprechen,
dıe a1 1in selinem Zenturienkommentar vorbringt, sa »Das voll-
kommene Ebenbild 1sSt der, der in sich dıe Erkenntnis der Hl 'TITrıinıtät auf-

Öörtlıch »M (Bereiche) des außeren Tempels«.
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nehmen durfte und (SO) D unübertrefflichen Vollkommenheıt des vol-
lendeten Mannes gekommen ist«17. Babaı1 ıınterscheidet eine dreifache Er-
kenntnis: die der Körperwelt, der Körperlosen und dıe der Trinität!®.
Letztere 1st dıe höchste un ann vollkommen, wenn dıe Seele des Menschen
dıe rinıtät erkennt ohne Vermittlung durch die inne Diese Erkenntnis
aber 1St nıcht der Regelfall, Ss1e bıildet eine Ausnahme. Wenn Babaı den
Ebenbildcharakter hıer trinitarısch sıeht, wıll amıt durchaus nicht
dıe christologische Prägung des Ebenbildes hintanstellen. DiIe trinitarısche
bıldet 1Ur den Höhepunkt, worıin dıe christologische sıch erfüllen soll

d) Homo sapıens
Der christusverbundene Mensch hat das richtig geordnete Verhältnıis ZUT

objektiven Wahrheıt, weıl ıhm in Christus dıie Mittel un! Wege ZUT

findung un! Bewahrung der Wahrheıit gegeben S1ind. Er wırd ZU OM0
sapıens, der nıcht 1Ur die Wahrheit erkennt, sondern sıch Zanz ach ihr
ausrichtet, danach handelt und sS1ie auswertet

Die Furcht (Jottes 1sSt der Anfang der Weısheıt. Diese wiıird nıcht NUur

durch dıe natürliche Unterscheidung erworben. Sıe gründet auf der
Schrift und der Gnade Hınzu trıtt och als Quelle der Weisheit die Tugend
der Demut, die das Unrechtg ertragen läßt Sıe offenbart die Geheimnisse
un:! hält fre1 VO  m Stolz und Übermut. Demut aber wıird bewahrt durch dıe
Geduld. Furcht Gottes un Demut sind miteinander verwandt. Und
WEeN dıe Furcht (jottes der ang der Weiısheıit 1St, WIE geschrieben
1C alleın durch den natürlichen Zusammenhang erkennen WIT die Wahr-
heıt, sondern da{f3 WITr das Böse der Unrechttuer als das Unsrige e_.

da{f3 der Anfang der Weisheit von den Versuchungen her-Lragen
kommt Demnach 1St dıe Weisheıit nıcht alleın dıese, insofern WITr die OIr-

ene Weiısheıit erkennen durch natürliche Unterscheidung. Wır erkennen
dıe Wahrheit entweder auf Grund eines Buches (der hl Schrift) oder der
Natur oder anderen außer uns (der Gnade), aber auch, insofern WIr
1n der 'Tiefe uUunseTrTes erzens können das ungerechte Böse vVvon den
Unrechttuern als ein solches, das uns (wirklich) betrifit. So sollen WITr
annehmen 1in Demut un 1im Bekenntnıis. Wıe nämlıch dıe, welche diese
erworbene Weisheit besitzen trachten, den Hochmut des eistes und
den Stolz ber die Schüler in einem stolzen Wiıssen ihr eigen NENNCHM,
besitzen dıe, welche dıe wahre Weisheit erreichen, die Demut, dıe dıie
Geheimnisse offenbart. Besıitze daher diese Weisheıit durch deine Geduld,

Und dıeda{f du des Besitzes der Demut 1m Herrn gewürdigt WIrst
Demut, dıe dıe Frucht der Weisheıit 1St, Was nutzt S1e wenn du WUun-

schest, daß 1n dır dıe bösen Gedanken nıcht fernbleiben ? Die Verachtung
der Seele tragt ein solcher 1n sıch un! auch diese nıcht 1Ur beiläufig, sondern

jedem ÖOrte und jeder Zeıt und in jedem Werke Fre1 sind (die Men-

1 Zu Zenturie D 7U Frankenberg 109
dA. a.
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schen) aber Von bösen Gedanken, WC S1IE (die Gedanken) dıe Furcht
Gottes, der Anfang der Weısheıt, kämpft« (fol 34 v) en der Furcht
Gottes un! der Demut 1st Tugend die Reinheit des erzens un der
Seele für den Besıtz der wahren Weisheit maßgebend. Der amp:
das Böse, der mıiıt der Versuchung beginnt, 1St ein entscheidender Faktor
Weısheıit un! Sünde schließen sıch gegenselt1g aus,. Die Furcht (Jottes 1st
aber das tte dıe Unreinheıit.

In einem zweıten Lexte außert sıch al ber die Weısheıit WIeE folgt
»Sıche, dıe Bösen S1INnd ohne Liebe; die Zweifachem entgegenstehen: der
Gerechtigkeıit un! der Liebe den Worten Christı, weıl S1e nıcht wohl-
gefällig auf Christus hören Aadus der Erkenntnis der Weiısheıit (rsottes heraus,
welche den drıtten Teıl des Evangelıums bıldet Sıie 1st eine Erkenntnis der
verborgenen Geheimmnisse (Grottes welche das en 1n wigkeıt geben
jedem, der glaubt gemäß dem Versprechen des Herrn Und nıcht 1Ur
en S1e nıcht auf dıe Worte der Liebe un der Gerechtigkeit und der
Weısheıt gehört, sondern, trotzdem Er (Christus) diese Worte des Lebens
sprach, en S1e Christus gekreuz1gt, der die Weıiısheit (Giottes 1St. Wır aber
SInd 1in (der Weısheıt) nıcht Seine Waisen. Jener, der nıcht auf uUNsSeTITc

rmahnung hört, da{3 Christus dıe VWeisheıt Gottes iSt; da{fs VOIl
Und nıcht 1LLUTr hörte INnall nıcht (auf Ihn), sondern kreuzigte (Ihn)
Wır aber ? Was 1st nützliıch f{ür unlls tun ” Wır jedoch schauen die (Wahr-
eit), WL WITr wohlgef ällıg auf hören; denn Er sagte: jeder, der S  ch
hebt und Meıne Gebote hält, wırd auch von Meinem Vater gelıebt und
Ich hıebe ıhn und zeige S  ch in Seinen Geboten 1St Er verborgen.

denn alle Gebote sind dıe Liebe Gottes und des Nächsten (fol 21 V)
Die Weiısheit Gottes, personiıfiziert in Chrıstus, 1sSt das höchste Anlıegen

des Evangelıums. Ihr Grundstock 1St dıe ebendige Erkenntnis der Wahr-
heıt, der Weg ıhr ber dıe VO Glauben, der das Ohr ZU Hören
geneigt macht, getragene Laebe, dıe sıch ZUT Furcht, Demut und Reinheıit
och zugesellen muß In dieser geformten Weısheıit 1st der OMO sapıens
ein wahrer Jünger 1st1, der ıhm Seine un! des Vaters SaNzZC Liebe
schenkt in einer beglückenden Vereinigung.

Der OMO sapıens 1St ein Wanderer auf dieser Welt, strebt dem end-
zeitlichen Ziele Z indem sıch vorbereıtet auf dıe kommende Erlösung

nde der Welt, UrCc Christus auf TUnN! der ersten Erlösung
durch die zweıte der Erfüllung entgegengeführt wird. »Wır sind bezeichnet
für den Tag der Erlösung« (fol 21 V) Der beste Garant hierfür 1st Christus,
ndem Er VOIL jetzt ab 1n uns geheıiligt wıird« (fol ZUuv) Heilıgung Christı

Menschen 1sSt die Heılıghaltung, dıe Unverletzlichkeit Seiner Gegenwart.
])Das 1St dıe Aufgabe des Menschen hıer auf en Er soll sıch deshalb der
Grundwahrheiten se1Nes Glaubens immer bewußt se1n, dıe ıhm das Höchste
und Größte se1in sollen ; denn ygrößer als alles dieses ISt das Kommen des
Herrn Fleische, ein 'Tod für uNXs und HÜUSCIL Erlösung un uUNseTc

Hıngabe Seine Wahrheıt, die Gemeinschaft in Seinem Geıiste, die Ver-
ein1gung MI1t Seinem Leıbe, die aC be1i Seinem Vater, dıe unsterb-
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lıche Nahrung Seines Le1ibes un Seines Blutes« (fol 22r) Nach dıesen
Worten wurde be1 den Mönchen die Liturgie täglıch gefelert und dıe
Kommunion täglıch empfangen

Die Erfüllung der Gebote un der Satzungen (Jottes 1sSt eine unbedingte
Pflicht des (0)30160 sapıens, wodurch ze1gt, da{3 die Weisheit 1n ihm lebendig
ISt. Von einem schlechten Mönche heißt einmal: »Denn nıcht, WI1IE
die Gebote kennt, dient er auch und gef ällt unseremHn.). Herrn 1in der Hoff-
NUuNg auf die Gnade Seines Reichtumes hıer und dort« (fol 17v) Dıie er
mussen VOIl einem echten Geilste se1in. Kr erkühnt sıch, VOT -

deren mıiıt Werken sıch hervorzutun, und langweıilıg 1St seine) Weisheıit
un (er besitzt 1L1UTL die) enntn1s vieler Worte Jedoch bereichert
sich 1im bel Eın olcher aber setzt,.sel CSy geehrt werden der sıch
ber seine Mitbrüder rheben oder seinen Körper pflegen, die
Stelle des Reichtumes (Jottes in den (hl.) Büchern dıe Fülle des Reich-

seines Bösen, indem leer un:! aAr  3 ist Von jedem Reichtume (Gjottes«
(fol 1 7y) ber denselben Gedanken lesen WITr ferner: »EKr (Markus) sa
es dıent dem Golde, und die Weisen dienen der na (yJottes« (fol 17v)
Nach der Aufforderung, HUE Christı ehre OFr schenken, heißt
ann: »Denn old iSt das gelıebte des Herrn überall und goldene
Talente erwerben S1e (die Mönche) sich« (fol 1/%) Kın Vorbild hat der
OM0 saplıens den Heıiligen, deren Nachfolge empfohlen wird. »Es g_-
Zziemt sıch hierın, da{fßß WITr als Unkundige uns bereichern den Heıilıgen,
dıe rhaben ber die Leidenschaften des Fleisches (sind)« (fol 17v)

e Das reine
In einem leider unzusammenhängenden lext macht Baba1 uns bekannt

mıt seiner Anschauung ber das reine »Wenn der Mensch des reinen
Gebetes gewürdigt wird und sıch dabe1) äußere) ınge kümmert,

pflegen orge und die inge das erdunkeln un! mehr och
die Ablenkung, dıe ihm (dem reinen Gebete) entgegenstehen Aaus den VCI-

schıedenen Überlegungen ber dıe auszuführenden (Dinge). Wie und auf
welche Weıse soll INnan Seine ehre verwerten und dıe Reinheit se1ines Ge-
betes bewahren ? Wenn du VO Herrn lernen kannst (fol Sbv) Das
reine erfordert ein Freisein Von allem Geschöpflichen, WwW1Ie der Name

schon esagt Daher muß der Mensch siıch Vonl allem Bösen und
den Leidenschaften gereinigt en un! Stande der Gnade se1n. In
seinem Zenturienkommentar erklärt uns Babaı den Charakter dieses Ge-
betes SCNAUCI. DDas reine 1St MmMI1t der Schau des Lichtes des Un
erforschlichen, der Dreifaltigkeit, verbunden. »[Das geht auf (die au
des Unerforschlichen) in jenem Augenbliıcke des Gebetes, in dem das Licht
des Unerforschlichen aufgeht. Dann 1ST (der hauna voVc) 1mM rTreNzeN-
losen und rhaben ber alle Eindrücke«1?, Denselben Gedanken bringt
folgende Stelle Zu diıesem mystischen Schauen un dieser unaussprech-

19 7E Zenturie 1, 62; Frankenber: 103



Krüger

en Vereinigung gelangen NUr die, welche der Welt gänzlıch gekreuzigt
sınd und sıch selbst seit langem geopfert haben, und ZWAaTr gelangen sS1e azu
in der Stunde des Gebetes, WC jenes unaussprechlıche IC sS1e über-
strahlt«29_ Das Licht des Unerforschlichen oder das unaussprechliche Licht
1St die Hl 'Irinıtät selbst. »Die in der höchsten Erkenntnis Sind die, welche

die Reinheit ıhrer Seele en jenem erhabenen Schauen ZUT Zeit
des Gebetes gewürdigt werden. Und in ıhnen geht auf das Licht der heilıgen
Trinıtäte21. DIie Schau der T1NıtÄäTt 1ST L1UTLr dem hauna VOUC, der höchsten
Erkenntniskraft der Seele, möglıch. y»Der hauna alleiın darf durch dıie gött-
lıche na in diese geistige Erkenntnis eindringen«*?, en jedoch
schaut der durch die na rhöhte hauna seinen Gegenstand 1LL1UT 1mM Ge-
heimn1ıs, nıcht sıch. »Während hıer NUur dıie Vollkommenen sS1e (die
rınıtä in der ülle des Geheimnisses schauen«?*3.

In der au der TIrıinıtät erlebt der hauna seine eigene Vollendung.
»Jener hauna, der das Geheimnis seiner Vollendung iın der Zeıt des Gebetes
sieht seiner Selıgkeit«**,

Während des reinen Gebetes 1sSt die eele 1im Zustand der ung Was
bedeutet das ” Im Markuskommentar lesen WITr darüber: »Zur Zeıt nämlıch
des reinen Gebetes, das gewöhnlıc fehlt, führt un (das reine Gebet) (die
Atmung) 1mM Geiste aus. In der Betrachtung ber irgend etwas schätze
er ihre Anwendung un! ute dich VOT ihrem Fehlen« (fol 35V) Die
Aufgabe des geistigen AÄAtmens 1st zweijerle1 : die Versuchung un die
inneren blenkungen überwıinden.» Um durchzuführen die Atmung
1mM Geiste ZUT Zeıt der Versuchung VON außen her un dıe Atmung be1 den
inneren Ablenkungen« (fol 31v) Über den innn des geistigen Atmens
unterrichtet unXns Babaı 1m Zusatzkommentar mit folgenden Worten: yÄlter
als dieser (Sinn uge ist das Atmen, mM1t dem der Beginn der Regung
des Lebens (verbunden 1St), weıl 6S klar Ist, da{f3 der ZUEerSTt das Leben
haben mußß, der geboren werden soll56  Krüger  lichen Vereinigung gelangen nur die, welche der Wdt gänzlich gekreuzigt  sind und sich selbst seit langem geopfert haben, und zwar gelangen sie dazu  in der Stunde des Gebetes, wenn jenes unaussprechliche Licht sie über-  strahlt«?®, Das Licht des Unerforschlichen oder das unaussprechliche Licht  ist die Hl. Trinität selbst. »Die in der höchsten Erkenntnis sind die, welche  um die Reinheit ihrer Seele willen zu jenem erhabenen Schauen zur Zeit  des Gebetes gewürdigt werden. Und in ihnen geht auf das Licht der heiligen  Trinität«?!, Die Schau der Trinität ist nur dem hauna = vo&c, der höchsten  Erkenntniskraft der Seele, möglich. »Der hauna allein darf durch die gött-  liche Gnade in diese geistige Erkenntnis eindringen«??, Auf Erden jedoch  schaut der durch die Gnade erhöhte hauna seinen Gegenstand nur im Ge-  heimnis, nicht an sich. »Während hier nur die Vollkommenen sie (die  Trinität) in der Hülle des Geheimnisses schauen«??,  In der Schau der Trinität erlebt der hauna seine eigene Vollendung.  »Jener hauna, der das Geheimnis seiner Vollendung in der Zeit des Gebetes  sieht zu seiner Seligkeit«?*,  Während des reinen Gebetes ist die Seele im Zustand der Atmung. Was  bedeutet das ? Im Markuskommentar lesen wir darüber: »Zur Zeit nämlich  des reinen Gebetes, das gewöhnlich fehlt, führt es (das reine Gebet) (die  Atmung) im Geiste aus. In der Betrachtung über irgend etwas schätze  daher ihre Anwendung und hüte dich vor ihrem Fehlen« (fol31v). Die  Aufgabe des geistigen Atmens ist zweierlei: 1. die Versuchung und 2. die  inneren Ablenkungen zu überwinden.» ... Um durchzuführen die Atmung  im Geiste zur Zeit der Versuchung von außen her und die Atmung bei den  inneren Ablenkungen« (fol31v). Über den Sinn des geistigen Atmens  unterrichtet uns Babai im Zusatzkommentar mit folgenden Worten: »Älter  als dieser (Sinn = Auge) ist das Atmen, mit dem der Beginn der Regung  des Lebens (verbunden ist), weil es klar ist, daß der zuerst das Leben  haben muß, der geboren werden soll ... Und so legt er (Evagrius) den  Sinn seines Wortes aus, indem er sagt: es (das Atmen) ist Symbol und Ähn-  lichkeit unseres geistigen Atemholens«?, Im Anschluß an Evagrius Pontikus  faßt Babai das Atmen des Geistes als die Grundlage bzw. den Beginn des  reinen Gebetes, insofern die Seele erst im Geiste, in der Gnade, atmen  muß, um im reinen Gebete verweilen zu können. Die Gnade ist die reine  Luft, die Sünde verpestet die Luft.  Neben dem reinen Gebete kennt Babai auch das normale, einfache Gebet,  von dem er sagt, daß in ihm der Mensch »die Gegenwart Gottes besitze«  (fol 16v). Es scheint mit dem allgemeinen Gebete identisch zu sein (s. unten  63).  R ZüuZentutie 1, 7: Frankenberg 53  21 ZuZentürie 111;:17;; Frankenberg:;199;  ?? Zu Zenturie II, 43; Frankenberg 159.  23 Zu Zenturie II, 44; Frankenberg 159.  %° Zu Zentüurie 11, 43; Frankenberz 159. Dazu S: 315 (1V, 88).  25 Zu Sentenz 58; Frankenberg 469:Und legt (EvagrI1us) den
1nnn se1ines Wortes dUS, indem Ssagt CS (das Atmen) 1St Symbol und
lıchkeit ULSCICS geistigen Atemholens«?25 Im Anschluß Evagrıus Pontikus
fait Babai das Atmen des eistes als die Grundlage bzw den egınn des
reinen Gebetes, insofern die Seele Eerst 1M Geıiste, in der nade, atmen
muß, reinen Gebete verweiılen können. Die na 1sSt dıe reine
Luft! die Sünde verpestet die uft
en dem reinen Gebete kennt al auch das normale, ınfache ebet,

VON dem Sagl, 1in ıhm der ensch »dıe Gegenwart (Gottes besitze«
(fol 16 v) EKs scheıint mit dem allgemeinen Gebete identisch sein (s

63)
Z Zenturie T: 73 Frankenberg 52

21 Zu Zenturie 114; L Frankenberg 199
22 Zu Zenturie L3 43; Frankenberg 159

Zu Zenturie M, 44 ; Frankenberg 159
Zu Zenturie IL, 43 ; Frankenberg 159 Dazu 315 (IV, 88)

2 5 Zu Sentenz 96 Frankenberg 469
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Die Stände und die trinıtarısche Gemeinschaft
Die Beziehungen des erlösten Menschen Gott DZW. ZUT rinıtät sind

mehrfacher Art
Zunächst trıtt. der Mensch in den Stand der Knechtschaft Christus,

dem ganz dienen hat »Christus 1st 1n zweıifacher Hınsıcht Herrt, und
WITr S1nd in zweifacher Hınsıcht Seine Knechte Und Seine Knechte
(sınd WIr) auf Grund uUuNsecerIcI Erschaffung und Seine Knechte, (weıl) e-

kauft mit dem Preis Seines Blutes, auf Grund uUuNseITer Erlösung (fol r)
Der bıs 1n den 'Tod getreue Knecht wiıird dıe Gnade empfangen »Daß WIr

dienen sollen ıs ZU ode ©  cr ensch hat die Pflicht, für
sterben Die Beobachtung des Gebotes bıs Zu ode für das

1St gerecht Und 1in na wıird empfangen (Iol 19v)
Durch dıe Taufe wird der Mensch ein Bruder hriıstı und amıt auch en

Glied Seinem mystischen €e1 Der tan der Bruderschaft mi1t Chri1-
STUS 1St unlöslich mi1t dem Gliedsein mystischen Leibe Christı VOI-

bunden. »AÄAus der gleichen Geburt (Taufe) sind WITr Brüder und Ghieder
Seines (des himmlischen Vaters) Sohnes« (Iol 21%) Im Lıber de unione be-
gründet al dıie Bruderschaft MIt Christus unmıittelbar Adus dem Sohn-
stand Gott Vater gegenüber. y»Et 1105 fratres e1us SUINUS PCI unıonem STAaTLus
filıorum. S«

Der drıtte Stand 1St dıie in der aufe bewirkte Sohnschaft be1 dem Vater
»Wır wurden gewürdigt der Sohnschaft be1 Seinem Vater 1M Hl (seiste in
dem Stande der Söhne, den S1e (die Menschen) VOIl 19888  a} auf Grund der
Gnade (der Taufe) 1mM Innern annehmen« (fol 21v) »Den (re1list des Standes
der Söhne en WITr empfangen Christus SINd WITr Brüder und Glieder
Zu Söhnen und Erben (Jottes sind WITr gewürdigt worden« (fol 23v) uch

Zenturienkommentar außert sich al in derselben Weiıse: »Welcher
(Christus) durch die Neugeburt der aufe die Menschen Söhnen macht 2 7«

Durch die Sünde gehen die Stände der Bruderschaft und der Sohnschaft
verloren, Ja, es trıtt eine völlıge I rennung ein, die sich besonders bemerkbar
macht der Aufhebung der Verbindung mit Christus. »Wır betrüben den
Vater und entfremden unls Seiner Sohnschaft. Wır verachten den Sohn und
entfremden unNns Seiner Bruderschaft, und WITr werden WI1Ie eine Rebe, die von

der Wurzel des Stammes aD trocken ist, abgeschnıitten und 1NSs Feuer g_.
wortfen werden, das brennt und wıe ein und häßliches lied VO gOött-
enu Haupte, das uns in Seiner Gnade 1edern Seinem Leibe und

Söhnen Seines Vaters gemacht (fol 21 V) Das Feuer 1st das Feuer
der Gehenna Baba1 bezieht sıch dieser Stelle unverkennbar auf das
Gleichnis VO Weinstock un! den Reben

Die beiden Stände der Bruderschaft und der Sohnschaft erweıtern sıch
ZUT trinıtarıschen Gemeinschaft, die 1 immel einmal erfüllt wird, 1er
aufen och »HImM Geheimnisse« in der Gnade, besteht. In dieser (GGeme1n-

26 Vaschalde 113 KFur un10 hat Vaschalde participat1io und für adopti0.
27 Zu Zenturie IL, 79% rankenber 181
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schaft lıegt das Abbild des himmlıschen Lebens y(Die Gnade) verleiht die
Festigkeıit uUunNnseTfer Sohnschaft be1 Gott und uUuNsSeCeIcI Bruderschaft be1 dem
Sohne un:! uUuNserer: Gemeiminschaft mit dem Hl Geiste und das der
Geheimnisse des Lebens des Himmelreiches, das jetzt schon in unXns iSt;
iInNnan nıcht gebiert und ZeUgT Gileich Engeln sind nämlıch die Söhne
Gottes, WIeE geschrieben, und nıcht besteht (das Himmelreich) in Essen
und Irınken sondern und (1n) Freude 1m Hl (Greiste« (fol 23r1)

9) Orsechung Gottes, Mensch und Engel
Der Mensch wiıird immerdar begleıtet Von der Führung Gottes, die WIr

Vorsehung Sie 1St eine innerlıche, insofern s1e sıch den inneren
Menschen wendet, und annn eine Gnadenführung genannt werden. »Seine
Gottes) ührungen (sind) dıe Vıelfalt der Zuwendungen (sottes ulls

ınnerliıch und 1in Sal eigenartıger Weiıse in jedem Augenblicke, jedem
Orte, 1in allen Dıngen« (fol r)

Kın Verhältnis hat der ensch den Engeln. Sıie sind unzählıg
und bewegen sich schnell ySchnell bewegen sıch die unzähligen Engel«
(fol 22v) S1ie sSind aufgegliedert in Ordnungen un! stehen J1enste des
Menschen. »Die nge. 1n ihren Ordnungen ereıtfern sıch Unzähligen 1mM
j1enste unserer Hılfe und UÜBNSeETEL Erlösung« (fol 221) Sıe führen den
Menschen 1M Auftrage (Gottes mehr außerlich als innerlıch, Was Gott siıch
selbst vorbehalten hat Von einer eigenen Ordnung der Schutzengel spricht
Babaı in seinem Markuskommentar nıcht

Der Mensch und das Moralgesetz
AÄus dem begnadeten ein des Menschen geht hervor seine ätıgkeıt, se1n

Wırken, se1n I1un und Handeln sowohl innerlich als auch außerlıch, das
von dem (sesetz der Moral 1in allen seinen Formen bestimmt und SC-

regelt wird. uch hıerüber macht Babaı1 1in seinem Markuskommentar be-
chtlıche Ausführungen.

a) Der Mensch und die Tugend
Eıne spezilische und SCHAUC Definition der Tugend x1Dt al nıcht Er

beschreibt S1e HUr S1e wıird VOILl ıhm 1mM eENZgSLEN Zusammenhang zunächst
miıt der Gnade der Gerechtigkeit gesehen. So sagt . »Die Tugend iSt die
Gerechtigkeit des Herzens« (Iol 719 Babaı1 faßt anscheinend die echt-
fertigung selbst als eine Tugend auf. Andererseıts aber meıint CI, da{f3 die Ge-
rechtigkeıt des erzens »den Wıllen ZUT Wahrheit schön (bereit) macht«
(fol L/T) Hıer en WITr den CNSCICH Begriff der Tugend: dıe Geneigtheıit
TT“ Wahrheıt, die 1n der Gnade der Rechtfertigung wurzelt. Die Geneigtheılt
des Wıllens wıird sodann durch dıe Liebe Chriıstı, durch Seine nade, ZUFX

Tat geführt »Die Freiheit (das freie Tun) wird erfüllt alleiın durch dıie Liebe
Christı und nıcht durch dıe Kraft menschlicher Vermögen« (fol 6ÖV) Tugend
1St demnach Wılle na 1im entsprechenden Zusammenwiırken, wobe!
Babaı Geneigtheit und Tatwille auseinanderhält. Den wesentlıchsten Anteil
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aber der Tugend hat dıe na al zıitiert hierzu folgende, Sanz eIN-
deutige Worte se1ines Gewährsmannes, des önches Markus, MI1t denen
sıch identifiziert: »Dieses zeigt (Markus) sogleıich, indem Sagt (sott 1sSt
der Ursprung aller ugenden, wIle) auch dıe onne (der Ursprung) des
Lıichtes jeden ages ist Wenn du nämlıch auf das Vermögen deiner Seele
vertraustl, überwinden: WISSeE, (Giott 1St ihr (der Jugend) rsprung,
iıhr Grund un ıhr er Das Deine 1St auch das SEeINE« fol 6v). Eıne
klassısche Absage den Pelagianısmus.

Die Tugenden werden unterschıeden 1in innere un:! außere. DiIe außeren
gehen dus den inneren hervor, Aus der inneren Geneigtheıit und dem
Von der zuvorkommenden Gnade mıterwirkten Entschlufß ZU (suten geht
die außere Lat hervor. »Die außeren ugenden, die dus den inneren hervor-
gehen, die innerlıch gegeben werden« (fol {T)

Babaı tirennt achlıch das innere (sesetz (Gottes 1mM Menschen Von der
Tugend. »Das Gesetz (Gottes 1m inneren Menschen« (Iol 7r) iSt nıchts
anderes als das innere Naturgesetz in Verbindung MI1t dem GewiIssen.
al geht auf mehrere einzelne ugenden e1in. ber das Fasten lesen

WIT ‘ »Eıner fastet einfachhın, ein anderer AUS Gewohnheit und Adus Natur,
ein anderer des menschliıchen es un:! ein anderer der
Selbsterziehung ein anderer AdUus Furcht un:! ein anderer (sottes
WECSCN« (fol _ 7E) Das Fasten wıird also 1n vielerle1 Arten geübt, WIeE das auch
De1 jeder Tugend der Fall 1St Dieses meılint aı wohl, WLn Sagt, da{fi
die Tugend sıch ZWAarTr 11UT eine sel,; aber in der Praxıs viele Arten habe,
WI1Ie auch das old und der Besıtz 1in SdNZ verschiedener Weise verwendet
werden, wobel old sıch immer gleich bleibt (fol l Zr) Die Beobachtung
der Gebote des Herrn, alle Gebote (Jottes und alle weılteren Vor-
schriften verstehen sınd, scheint al als eine Tugend aufzufassen. In
der Übung der Gebote kann S1Ee (die Tugend) den Herrn finden, verborgen
1n den Geboten« (fol 1 7ir) Von Wiıchtigkeit iSt die Tugend der Buße, die
1m Ertragen und Erdulden Von Leiden besteht. »Der, welcher Bufß LUL,
wıird na VON Gott gerufen. Warum ennn x1bt (J0Ott ihnen die Buße ?
Da{fßß sS1e dıe anrner erkennen. Für diıch ziemt (es), In Seiner Stärkung
Seine Last anzunehmen, da{fß WITr Sanz gestärkt werden 1m Leben der Buße
Dieses zeige deine (Giüte und erfülle den Wıllen dessen, der will, da{i alle
Menschen sich ZUT ahrheıt inwenden un! nıcht ZUr Verachtung
(fol OV) en der Bereitschaft ZU Leiden öffnet die Buße auch den Zu-
Sang Woahrheit (vgl hierzu oben B, 1L, D OMO sapıens). Die Buße
1St ferner eine gute Vorbereıitung auf das baldıge Kommen des Herrn. »Und
in Küuürze werden WIr bestraft un: werden uns Ihm wenden« (fol OÖV)
Intendiert 1St das allgemeıne Gericht Die Buße ist nıcht 1L1UT Tugend, S1e
hat auch einen sakramentalen Charakter, insofern sS1e sündentilgende Kraft
hat Babaı1 wendet sıch den Klosteroberen und führt dus. »Wenn ein
ensch büfst erhält Verzeihung seiner früheren 1 aten und Abscheu
VOT der Ausübung (der Sünde). Zum Weıinen und Haß und Beobachtung
(der Gebote) sollst du mahnen (Iol ör) Buße 1St hıer Reue ber die
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Sünden, die in 'Iränen sıch manıfestiert un! VO  - iıhnen begleıitet wırd und
ZU Hasse dıe Sünde und ZUmm ıier 1n der Beobachtung der Gebote
führen soll Diese Reue wäscht die Sünde ab Eng mi1t der sakramentalen
Buße ist die Demut verknüpft, Ja, S1e bildet mi1t ihr eine Eıinheit.
Hören wıird Baba1 selbst, der unmißverständliıch schreibt: LTr (der
Mönch Markus) sagt WeT dıe Verzeihung der Sünden wünscht, soll die
Demut en Der, welcher andere anklagt, soll mi1t seinem eigenen Bösen
uf hören Die Demut 1st dem Wasser vergleichbar, S1Ce rein1ıgt und wäscht
ab dıie Sünden; enn S1e 1St die Mutltter der Buße, die dıe Wasser der Iranen
der Bufß hervorquellen lLäißt Und nıcht eın alle Sünden wäscht sS1e ab
gemäß dem Worte ber den 7 öllner und dıie Ehebrecherin und weıter,
sondern macht auch Großen 1mM Hımmelreıche, die ıhm (dem Hımmel-
reiche) entgegenstanden« (fol 21 v) Die Demut als Mutltter der Buße wird
dieser völlıg gleichgestellt 1in der Gnadenwirkung und in der Tilgung der
Sünden. In diesem Falle mu{3ß s1e WIE dıe Buß: VOIl Iräaänen der RKeue be-
gleitet se1N. Deshalb die a  ung »Wende dich ZUTF Buße unZDemut
du wIirst Verzeihung en und das Leben besitzen (fol 13w0) und
ferner: »Besitze die Demut des erzens ZUT Vergebung deiner Süunden und
reinıge deine Schuld in der Bufß aus iıhr« (fol 13r) Wıe dıie in Iränen sıch
außernde Buße, hat auch die in derselben Weıse siıch außernde Demut
einen sakramentalen Charakter Der Grund hierfür jegt in der Ver-
bindung der Demut mı1t der Buße als deren Wurzel.

In seinem Zenturienkommentar spricht Baba1 der Tugendübung als
olcher Sanz gemeın sündentilgende Kraft Z »Die Tilgung dieses Bösen
geschieht 11UT durch dıe Tugend 1in unNnserenN Übungen «28

Die Demut al in ein Verhiältnis ZU Glauben und ZUT Liebe
»Man findet durch S1e (die geistigen Fehrer) (den Weg) der Reinigung VOIll

den Süunden und das Wiederaufstehen 1m Glauben und in der Demut
und ore Von unNnserMm Herrn: meın Sohn, deine Siunden Sind dır vergeben,
und nahm se1n Bett und e1ing ach Hause, und War der Grund des Lob-
preises selnes Gottes« (fol 14r) Dem elähmten wurden seiner Demut
und se1Nes auDens dıe Süunden nachgelassen (Mit 9, 1—8)

Die höchste Wertschätzung bringt al der Liebe Alle ugen-
den stehen gleichsam 1m Brennpunkt der Liebe und führen ihr hın, dıe
ıhnen dıie Krönung verleıiht. Durch sS1e empfängt der Mensch den I rost des
elstes und vermag Härten un Unbilden »So läßt auch das
zweıte, das die Tugend Ist, gebären und wachsen ihr verwandten ugen-
den in der Ordnung des Wachstumes bıs ZUT Vollendung der Liebe, die dıe
Erfüllung (mit) dem I roste des e1Istes 1St, weıl S1E sıch ereıtert ZU Er-
tragen Von Ungerechtigkeiten und danach trachtet, S1E überwinden«
(fol r)

FEıne Sondertugend ist dıe Liebe ZUT ahrheıt Baba1 belehrt den Kloster-
oberen bzw den geistigen Vater y»Indem du dich überzeugen lLäßt VO

Zu Zenturie LBTS Frankenberg 01
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Propheten, der da sa WEe: du das Leben haben) und gute Tage sehen
willst, bewahre deine unge VOT dem Bösen und deine Lippen, S1e nıcht
List reden Und W1Ee du lıebst, redest du die ahrheıt Daher 1ebe,
da{f3ß dıe Wahrheit durch dich geredet werde« (fol 135)

heologisches ber dıie en
Aus daen Tugenden erfließen gleichsam dıe guten erke, worüber al

einen kleinen theologischen Abrıf vorlegt.
%} Arten
1e  er des Menschen werden ach verschıiedenen Gesichtspunkten

eingeteıilt.
EKs 1Dt gute un OSseer »Er (Markus) teilte die Werke 1n Zzwel Arten

ein, 1in gute und Ose dıe Worte in derselben e1se« (fol Ör) Muiıt dieser
Zweıteiulung deckt sıch die Dreıiteiulung, die LLULT: eine Erweiterung ist
»Er (Markus) spricht ber dıe Verschiedenheit dereund zeigt, wievıiel
innere Speziıfica S1Ee hat un! sagt dıie Werke nämlıch Ssind verschieden,
Werke) 1in Unkenntnis un: Nıchtwissen, andere in böser Absıcht, andere
wiederum 1mM (Gelste WOor Wiıllen) der Furcht (sottes Alle er siınd
also verschieden, Aaus rei verschiedenen Arten bestehen s$1e verschieden-
artıg werden s1e. Von den einzelnen Menschen vollzogen« (Iol r) DiIie erke
AauUus Unkenntnis und Nıchtwissen beruhen auf einer nıcht genügenden Be-
lehrung. Sie stehen daher einer geringeren oder Sal keiıner Ver-
antwOrLunNg. Damıit bleibt die Zweıteiulung maißßgebend. DiIie er Aaus der
Furcht (sottes Ssind die er

Glaube und er
Die Werke Sind dem Glauben verhaftet, der iıhnen den entsprechenden

Wert verleiht. ÖOhne Glauben 1st für den Menschen nıcht möglıch, die
Gebote (Jottes un Christiı 1 weıliteren Sınne erfassen un erkennen,
inwliewelt ihnen verpflichtet 1St »Und der Glaube 1st das eigentliıche Leben
derer,; die ın der Hoffnung sind, und die fienbarung des Unsichtbaren
Nach der Verschiedenheıit des Glaubens (richtet sıch) die Verschiedenheıit
der Art der Erfüllung der Gebote Das OMMtT aher, insoweıt (der Mensch)
OTrt und einsichtig Ist, diesen Geboten verpflichtet se1n. Se1 fest un
glaube. (der Mensch) will oder nıcht 11l (wörtl bittet), soll sıch
ihrer Erfüllung nhalten WI1IEe ein gemieteter Dıiener, un: ZWar deshalb), weıl

in festem Glauben (auf) seine Hoffnung un (mit) dem Vertrauen seines
Glaubens auf die künftigen (CGsüter schaut WIE einer, der klar un persönlıc.
in unsıiıchtbarer Weıse S1e VOT selinen ugen un ihren Besitz MIt SAdNZCI
Seele wünscht. HKr ereıfere sıch ununterbrochen, da{fß die Gebote den
Gütern hinführen ohne Bedrängnis un in der Freude des erzens WI1E ein
gelıebter Sohn?? Biıllıgerweise empfängt zunächst die Früchte selner

2Q Als ein froher und zufriedener So  S des himmlischen aters soll der Mensch
dıe Gebote erfüllen.
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willentlıchen Anstrengun als entsprechende Iieses 1ST das Zweıte
Früchte, dıe 131e und Hoffnung und sCINCN Glauben stärken,
erhält durch dıe offenbare Mühewaltung lenste der Gnade« (fol 25 V)
Der Glaube mul also den Werken wırksam werden, 1ST LOT Der
Mensch 1ST den Werken verpflichtet, ob wıiıll der nıcht HKr 1ST eben
C1ihn Diener SC111CS5 Herrn ann soll auf die erwartenden (CGüter
schauen, die C1iNEC elohnung für ıh: SC1IH werden neben der zeitliıchen
hıer auf rden, dıe ılfe und tärkung ACG die na besteht
al weı1lß C1iNe rdıische un Vergeltung der guten Werke

Y) er und (Gnade
Im echt paulınıschen Sinne erklärt abaı, da{f3 die Werke Sanz vVvon der

Gnade SCICH, sowohl Von der zuvorkommenden als auch begle1-
tenden un vollendenden Gnade »Und (Markus) sa die Wahrheıt,
(wenn ausf ührt) nıcht WIT vollbringen das Werk sondern Chrıistus voll-
bringt uNXns Seine er Nıcht ich auch nıcht ihr könnt Lun,
sondern (sott g1Dt 1n unNns sowohl das en als auch das Vollbringen
Denen, dıie (sott lıeben, S1DL Gott em Seine ılfe ZU Guten, und der

(re1ist hılft UuUNsSCTICT Ta  e1 Alles annn ich (1n) der na nıcht Aaus

IL, sondern durch Chriıstus, der miıich stärkt Und nıcht ich (bin ES); SOMN-
ern Seine Gnade, dıe LLL 1ST Selbstverständlich INUsSsSCchHh“ WIT aher,
WENN WIT dieses alles zurückweısen, jegliıche menschlıche Hılfe Anspruch
nehmen Alle Werke un! alle Leiden S1ind nıcht würdiıg der (Gnaden
(J0ottes für uNs denn Was brachte Kr aus Seiner Wesenheıit Adus dem ichts
hervor 1)as Leben, das (geist1ge) Wort, dıe hre VOT allem und die Herr-
oschaft ber allem, dıe ewahrung VOLF den amonen und VoOoTrT deren)
a  en, dıie Führung und dıe beständige Stärkung« (fol r) Kıne wiederum
klassısche Stelle den Pelagıanısmus Alles Iun un Handeln des
Menschen wird csehr auf die Gnade zurückgeführt da{fß dem Menschen
scheinbar nıchts mehr übrig bleibt DiIe Vielfalt der Gnaden wird
darın aufgezeigt da{f (Grott AUus Seiner Wesenheıt das en der Welt und
dem Menschen schenkte, dıe hre und Herrschaft dem Menschen gab
iıhn VOT den amonen bewahrte, iıhn ständıg führte un stärkte Kın Gott,
der dem Menschen 1el schon gegeben hat, VCIMAS ıhm auch imMmer
wieder dıe na schenken

Besonders gute Werke
In der mönchı:schen Lebensweise al der Nachtwache un dem

Gebet erhöhten atz Beide sollen der Standhaftigkeit VCI-
bunden SC1IH und sind einander zugeordnet, »Nachtwache, et un
Standhaftigkeit Ssind das, WAas notwendig 1ST DiIie Bekümmernis des erzens
bereichert un:! S1C soll nıcht bekämpft werden Jedoch WE nıcht
aAus Begierde iıhren (der Nachtwache, des Gebetes und der Standhaftigkeit)
Zusammenhang zerreißt, WIT'! hıerın tandhaft SC1IMN und dem
Übrigen wırd geholfen werden. Der aber, welcher nachlässıig und
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ZersStIreut ISt, wird 1m Augenblicke se1nes Heimganges stark erschüttert
werden. DiIe Nachtwache 1st der ächter des Leibes und des Herzens, die
die Leidenschaften schwächt und den Geist erleuchtet« (fol 2Z1) Sodann
»Denn die Begierde strebt danach, entweder das Nachtwachen durch das
Hıneintauchen in einen tiefen Schlaf oder das Wachsein in Verwirrung
bringen durch Disharmonisierung eines 1n Unordnung geratenen Ver-
standes. Und durch den Verlust des Nachtwachens (tritt) ein der Verlust
des Gebetes EKın gesättigter Bauch jedoch annn erhabene Gedanken nıcht
hervorbringen Der, welcher dıe Begierde VOIll sıch weist, se1 jene
ungeordnete der jene anımalısche und diese TEe1 Tugenden*® annımmt,
nıcht von Zeıt Zeit; sondern in iıhnen beständig standhaft 1St jeder
Zeıt und jedem Orte und 1ın jeder Handlung, wird leicht zunehmen auch
ın den übrigen ugenden Der, welcher siıch von diesen dreien abwendet
und sıch in Gedanken entfernt und in Worten und Werken, gelangt
den TEe1 diesen entgegengesetzten Leidenschaften: ZUT Bequemlichkeıit,

Müßiggang un ZUT Trägheit« (fol 2w)
Vom allgemeınen Gebete hält Baba1l sehr viel, Von dem das reine Gebet
en unterschieden wIird. Das allgemeınen iınne mu{ sein

demütig, bewußt und andäc  g, Insotern Reue erweckt, tılg
dıe Sünden. »lm demütıigen und bewußten und andächtigen Gebete, das in
der Unruhe des erzens Reue erweckt und die früheren un! dıe Süunden
aller Zeıiten tılgt« (fol 27) Das bewußte 1st das 1mM Glauben voll-
ZOSENC, die Demut des Gebetes führt ZUTX Reue. Zum Bıttgebet nımmt
Babaı WI1ie folgt Stellung: »Und (Markus) Ssagt 65 1st nützliıch, ın den
Leidenschaften beten amıt ıhn bewahre VOT jeder Sünde
(fol 14r) und »EKs 1ST statthaft, VOIl o Bedürtfnisse CI-

bıtten und dıe Bewahrung (vor dem Bösen) und ılfe und eine reiche abe
Und der Spender (Gott) Seiner unerschütterlichen Ireue . « (fol r)

€) Lehrmeinungen ber die Verdienstlichkeit der er
Über die Verdienstlichkeit der Werke scheint Baba1 auf den ersten

Blick nıcht einheıitliıcher Auffassung seIN. Wır versuchen, seine An-
schauungen hierüber einzelnen darzulegen.

Wıe der necht verpflichtet Ist, seinem Herrn ohne AÄnspruch auf Lohn
1enste leisten, auch der getaufte Mensch (sJo0tt gegenüber. Er 1St
(iott dıe guten Werke einfach schuldig. In diesem Knechtsverhältnis des
Menschen Gott 1st das Verhältnis des Sklaven seinem Herrn Vorbild,
der ber diesen ach seinem freien Ermessen verf ügen kann, ohne da{i
das Geringste dafür fordern darf, auch nıcht dıe Freiheit. »Nıcht soll der
Dıiıener die Freiheit als Lohn erbıiıtten, sondern 1in lem soll seinem Herrn
gefallen WIeE ein Schuldner, und als Gnade soll die Freiheit VOll seinem
Herrn erwarten Wenn WITr also 1n der Erfüllung es Gebotenen bıs

30 Gemeint sind Nachtwache, un Standhaftigkeıit, die al hiıer unfer
die Tugenden zählt.
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ZUun ode 1M Angesicht der ahrheıt schuldıige und müßige Diener sınd,
woher ommt ulls (dann) der Stand der Freiheit ? Gar nıcht reden Von

Sohnschaft und Himmelreich. Sıehe, der Diener soll seinem Herrn ın
allem WIeE ein Schuldner gefallen. Wenn nıcht gef ällt, bestraft ıhn
art WIEe einen Aufrührer Und WeNnNn einerse1lts gef ällt und andererseits
aufrührerisch iSt: wırd gerechterweise WIE nutzlos behandelt Und WEeNnNn

1in allem gefallen soll, dient in Demut WIE ein Schuldner und wagt
nıcht, für seine Arbeıt ausdrücklich die Freiheit Von seinem Herrn e_

bıtten als Lohn, insofern in gerechter Weise den ohn seiner Arbeit
(an sıch) erbıtten könnte. Er könnte nämlıch ‚5 für den Dienst die
Freiheit erhalten. Aus na und nıcht aus Gerechtigkeıit (erhält S1e)«
(Iol 18 v) Babaı1 stutzt sıch in dieser Auffassung wıederum Sanz auf Markus
»EKr (Markus) sa Menschen, dıe dıie Gebote nıcht erfüllen, meınen, in
rechter Weise glauben Er sagte oben, sS1e sıch schon) der nNatur-
en Erkenntnis ach WIEe er zeiıgten. Die Menschen jedoch, die (die
Gebote) beobachten, das Hımmelreich W1Ie einen schuldigen ohn
Das oben: ıhres Kampfes rühmen S1E siıch, S1e hoffen, durch die
er gerecht werden. Beides aber entfernt sıch Vonl der Woahrheit«
(fol 20 F) arkus bzw al sprechen VOIll 7Z7WEe1 Gruppen, die verschiedener
Meıinung Ssind: die hält dafür, dafß 111l hne die er auskommen
könne, der Glaube alleın genuge, die zweıte Gruppe betont dıie Notwendig-
eıit der er und glaubt, sıch durch S1E rechtfertigen können.
Muıt arkus lehnt Babaı die Meınungen beider Gruppen ab Er hält ZWAAaTr

die Notwendigkeıt der Werke aufrecht, welst aber zurück, dafß I1a durch
die er bsolut gerecht werden könne. »Und diese beiden Gruppen
siıch VOIl der ahrheı entfernen, lehrt uns das (Gresetz der Freiheıit (der
Unterscheidung des Verstandes). Der Herr ISt dem Knechte den ohn
nıcht schuldig« (fol 19r) Der Alleinglaube WIe auch eine absolute Werk-
gerechtigkeıt wıdersprechen ach al der ahrheıt, die ach ıhm in der
Miıtte lıegt

Be1 der Sanz Aaus paulinischem Gelste geschöpften Knechtsauffassung
bleibt Babaı nıcht stehen. ährend ach dieser dıeer 1LLUT eine chuldıg-
eıt sınd, denen sıch eın besonderer innerer Wert zukommt als höchstens
der einer außeren Nützlıchkeıt, sieht al in den Werken des begnadeten,
1in den Sohnstand erhobenen Menschen eine Zweckhaftigkeıit, dıe in der
Erhaltung der (Ginade lıegt und amıt auch in dem Freisein Von der Sünde
und der Leidenschaft »Durch die Zzweıte (der Taufe) beobachten WIr
dıe Gebote nıcht 1in der Hoffnung auf Lohn, als ob die er für den SC-
rechten ohn des Hımmelreiches hinreıichten, sondern in der Beobachtung
der Gebote wiıird in uns EW dıe Reinheit der Gnade des (Hl.) Geistes,
dıe ulls aus Barmherzigkeıit gegeben wurde. Das eine (worauf ankommt)
(wır sollen Uns) nıcht in der Nachlässigkeıt un! Unreinheıit uULlLSCICS Lebens-
wandels (bewegen)« (fol 1 V) Und bezüglıch des Freiseins VOIl der Leiden-
schaft he1ßt C »Nıcht (sollen WIr stehen) 1mM Gegensatz ZU Wıllen und
den Geboten uUunNseres (Giottes un! in der Erf üllung des ıllens der Dämonen
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in der Befleckung durch dıe Leidenschaften und (in) der Nachlässigkeit des
Lebenswandels« (fol 21 v) Eın weıterer Lext »Notwendigerweise 1st (be-
steht) daher die flicht der Beobachtung der Gebote. Und nıcht 1st (dient)
s1e dem Verlangen und der Rücksicht auf einen Lohnanspruch. Die Be-
obachtung nämlıch 1St (dient) der Reinheit und Freıiheit und der na des
Geıistes, dıe WITr empfingen (ın der Taufe)Zum theologischen Menschenbild Babais d. Gr.  65  in der Befleckung durch die Leidenschaften und (in) der Nachlässigkeit des  Lebenswandels« (fol 21v). Ein weiterer Text: »Notwendigerweise ist (be-  steht) daher die Pflicht der Beobachtung der Gebote. Und nicht ist (dient)  sie dem Verlangen und der Rücksicht auf einen Lohnanspruch. Die Be-  obachtung nämlich ist (dient) der Reinheit und Freiheit und der Gnade des  Geistes, die wir empfingen (in der Taufe) ... (Sie dient) der Furcht vor  dem Bösen; denn sie ist eine Verpflichtung, da es der vernünftigen Natur  geziemt, zu unterscheiden und zu erkennen. Und sie ist weise und fähig, es  zu tun. Und wenn sie ihre Erkenntnis und ihre Fähigkeit und den Willen  ihres Schöpfers zurückweist und Böses verübt, das den natürlichen Gege-  benheiten fremd ist ...« (fol 23r). Babai spielt hier auf das natürliche  Moralgesetz im Menschen an, das im Gewissen liegt. Im Zusammenhang  damit erkennt Babai auch ein natürlich gutes Werk an, weil die Natur an  sich zum Guten fähig ist. Eine problematische Aussage ist folgende: »Für  die Bewahrung der Reinheit ist die Beobachtung der Gebote notwendig.  Daher ist es klar, daß die Werke der Größe der Gnade des Standes der Söhne  nicht entsprechen?!, Jede gute Tat vollbringen wir durch unsere Natur??.  Sie wird ausgeführt von uns, damit wir uns vom Bösen entfernen. Eine  Vermehrung der Heiligkeit können wir ohne die Gnade Gottes nicht er-  reichen (wörtl.: tun). Deshalb sind die Werke nicht würdig des Lohnes des  Himmelreiches, weil wir jede Kraft zu diesen Werken empfangen als Kraft  in unserer Natur, um zu handeln, sei es in der Unterscheidung der Erkenntnis  oder in der Fähigkeit zur Tat. (Auf) die Entfernung vom Bösen und nicht  (auf) die Erfüllung des Guten (kommt es an). Und wie der Dienst am Bösen  am Anfang steht, so soll die Entfernung vom Bösen (am Anfang stehen).  Der Lohn des Guten ist mit der guten Tat gegeben, dessen Durchführung  durch die Kraft (in) der Natur vollendet wird« (fol 21r). Diese Tat bedarf  einer näheren Exegese. Das gute Werk soll die Gnade schützen. Es ist wie  eine Mauer, die das Böse zurückhält. Die Heiligkeit eines Menschen wird  durch ein gutes Werk nicht vermehrt, da die Gnade nicht verdient werden  kann. Sie ist allein Sache der Gnade Gottes. Zu jedem guten Werke, ob  innerlich oder äußerlich, gibt Gott seine Gnade als Kraft in die Natur, um  handeln zu können. Damit wird Babai zum Zeugen für die mitwirkende  Gnade und gegen den Pelagianismus. Das Verdienst, der Lohn des guten  Werkes, ruht im Werke selbst, insofern es vom Bösen zurückhält.  Mit den aufgeführten Gedankengängen über die Verdienstlichkeit der  guten Werke stimmt im Prinzip voll und ganz der Zenturienkommentar  überein. Einige Stellen nur aus ihm: »Auf daß wir in der Taufe unsere  Reinheit anlegen und leben und durch die Beobachtung der Gebote unsere  Reinheit bewahren«®3, »Daher ist es geziemend, zuerst die Erfüllung der  31ı D, h: der Herrlichkeit der Gnade gegenüber sind die Werke als gering zu  betrachten.  32 Zu beachten ist, daß Babai als Nestorianer die Natur der Person gleichsetzt,  wie sich das auch aus dem Folgenden ergibt.  38 Zu Zenturie I, 73; Frankenberg 113.(Sie dient) der Furcht VOTLT
dem Bösen; denn sS1e 1ST eine Verpflichtung, da es der vernünftigen Natur
geziemt, unterscheiden un erkennen. Und S1E 1St welse und fähıg,

Und WC s1e ihre Erkenntnis und iıhre Fähigkeıt und den Wıllen
iıhres Schöpfers zurückweiıst un:! Böses verübt, das den natürliıchen Gege-
benheiten firemd 1St „ « (fol 23r) Babaı spielt hıer auf das natürliıche
Moralgesetz 1im Menschen d. das 1m (sewlissen lıegt Im Zusammenhang
amıft erkennt Babaı auch eın natürlıch Werk d weıl die Natur
sıch Guten fähıg 1St Eıne problematische Aussage 1st folgende: »Für
die Bewahrung der Reinheit ist dıe Beobachtung der Gebote notwendig
Daher 1st 6S klar, da{fß dıeer der Größe der (Ginade des Standes der ne
nıcht entsprechen?!, Jede gute lat VOo.  ringen WIr durch UuNseiIec Natur*®®?.
S1e wıird ausgef ührt VO  - uns, damıt WIr uns VO Bösen entfernen. Eıne
Vermehrung der Heılıgkeıit können WITr ohne die na (sottes nıcht e_

reichen (wörtl Deshalb sind die erke nıcht würdıg des es des
Hımmelreiches, weıl WIr jede rait dıesen Werken empfangen als Kraft
1n uNnserfer Natur, handeln, sSE1 in der Unterscheidung der Erkenntnis
oder in der Fähigkeit ZUT Tlat (Auf) die Entfernung VO Bösen und nıcht
(auf) die Erfüllung des (suten oMmM' an) Und WIE der Dienst Bösen

ang steht, soll die Entfernung VO Bösen (am Anfang stehen).
Der ohn des Guten 1St mıiıt der lat gegeben, dessen Durchführung
durch die Krait (1n) der Natur vollendet WIrd« (fol 21 r) Diese lat bedarf
einer näheren Exegese Das gute Werk soll dıe na schützen. Es 1St WIE
eine Mauer, dıe das OSsSe zurückhält. DiIie eılıgkeıt eiInes Menschen wırd
durch ein gutes Werk nıcht vermehrt, da die Gnade nıcht verdient werden
kann S1e 1St alleın AaC der na Gottes. Zu jedem erke, ob
innerlich oder außerlich, x1bt (sott seine (Ginade als Krafit in dıe Natur,
handeln können. Damıit wıird al ZU Zeugen für die mıtwirkende
Gnade und den Pelagıanısmus. Das Verdienst,; der ohn des guten
Werkes, ruht 1m er selbst, insofern VO Bösen zurückhält

Miıt den aufgeführten Gedankengängen ber dıe Verdienstlichkeit der
er. stimmt Prinzıp voll un! Sanz der Zenturienkommentar

übereın. inıge Stellen LLUTL: aus ıhm »Auf da{f3 WITr in der 'Taufe uUuNserec
Reinheit anlegen un!: en un: UrCc die Beobachtung der Grebote unNnseIc
Reinheit bewahren«33. »Daher 1STt geziemend, ZUEeTST die Erfüllung der

31 der Herrlichkeit der na gegenüber sind die er als gering
betrachten.

32 Zu beachten ist, da{i abaı als Nestorianer dıe Natur der Person gleichsetzt,
WI1ıEe sich das auch aus dem Folgenden erg1bt.

Zu Zenturie E: I9 Frankenberg 113
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Gebote und dann das Siegel der Reinheit 1mM Verborgenen (Innern).* 4
y»Nur wenige, dıe begreifen, wI1ie s1ie Ure Aszese, der S1e dıe rait 1n der
Neugeburt fanden, und dıe Beobachtung der Gebote ihrem ersten Besıitz
(ın Adam) wıieder kommen«3>. Wenn al hıer erklärt, die raft den
guten Werken würde 1n der aufgnade verliehen, meint nıcht die
einzelne, spezielle Kraft ZU einzelnen Werke, sondern allgemeın die
Fähigkeıt und dıie Voraussetzung ZUTr guten Jatı die 1m Stande der Gnade
verrichtet werden mufß

Warum 11U:  - und weshalb soll der ensch seine Reinheit Zu erhalten
suchen * Weiıl diese ıh: ZUT höheren Erkenntnis, ZUT Schau der Geheim-
n1IsSse (Grottes führt Hierüber sagt uns Babaı aber nıchts in seinem arkus-
kommentar, sondern 1m Liber de unl1one und Zenturienkommentar. Im
Liber de unione: »Ergo fides est fundamentum custodıa mandatorum
orıtur purıtas in purıtate revelatıo myster10orum datur«36®. Die höchste
au aber 1St die der Irıinıtät. »W1ıe WITr aber der en Erkenntnis (der
Trinität) gelangen UrcC. die Beobachtung der Gebote, die VON den Leiden-
schaften des Leibes und der eele reinıgen das lehrt uns die

Schrift«37 der 1n demselben Zenturienkommentar: »Sondern durch
(gute) erke wırd dıe Reinheit (der bewahrt Uun! erhält der Mensch
das achstum in der Erkenntnis un: wird in iıhm das selıge Licht (der
Dreıifaltigkeit) aufgehen«, *8 auf en och 1mM Geheimnıis, droben aber
in der Erf üllung.

1 rotz dieser verschiedenen Lehrmeinungen ber die Verdienstlichkeit
der guten Werke 1st al aber auch der Auffassung, der Hımmel, die
ewıge Selıgkeıit, WeNn ZWAarTr nıcht als eigentlicher LO  S 1in einem mehr
juristischen Sınne, doch als eine bestimmte Belohnung gelten hat, dıe
(01t ach freiem Ermessen Seine treuen Diener und ne AUS-
teilen wird, wobe!l sıch (Gott ach den Werken richten wiıird. Darüber
bringt der Markuskommentar mehrere Stellen, die WITr anf ühren wollen.

(sott ist gerecht Daher vergilt (Jott die er der Menschen ın eNTt-
sprechender Weıse. »Und AUus dem Herzen der Menschen steigen auf dıe
Dbösen Gedanken und beflecken den Menschen. Und zweltens: WIE WIT
handeln und wollen, wıird uns vergolten werden. Vergebt, un! wird
euch vergeben werden. Und MIt dem M mit dem iıhr meDt, wırd euch
ZUSCHICSSCH werden. chtet nıcht, und ihr werdet nıcht gerichtet werden.
enn verzeıiht den Menschen, wırd euch verzıiehen werden« (fol Sr)
Und ebenso: »Und wıe einer riıchtet, wıird gerichtet, und WwWIEe einer m1ßt,
wird iıhm INCSSCH, un! WECeNnNn einer sıch nıcht erbarmt, kann eın Er-
barmen finden, und WeLn einer nıcht verzeiht, kann ıhm nıcht verziehen

34 Z Zenturie 1 34; Frankenberg 282
3 .5 Zu Zenturie 11s /4; rankenber 181
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werden. „ (fol 12v) Der i1mme. kann auf dem Wege einer Lohngerech-
tigkeıt nıcht erworben werden. Er 1st ein Geschenk Gottes, das ach den
Werken ausgerichtet wiırd. »DDas rbe nämlıch der SC und des
Hımmelreiches 1sSt be1 ber jedes) Erwarten. er stammen alle
diese Grade (Gnaden) ? Wer erhält das Hımmelreich und den tanı der
Söhne als durch Gerechtigkeit (erworben) ? Und WwI1Ie sehr doch wırd der
(e1lst sowochl der enntn1is ber dıe er als auch der Woahrheit des
aubDbens getadelt, der sagt Christus starb für UNsSeTC Sünden, Ww1e g_
schrieben steht, un für dıe, die gut dıenen, hat Er dıe Freiheit erworben«
(Iol 18 v) DiIe Meınung, Christus habe durch Seinen Kreuzestod dem eıile
des Menschen Genüge geleıstet, wırd abgewilesen. Der Glaube ohne die
Werke 1St ZWaTt LOL, doch die elohnung der er lıegt in der freien Ent-
scheidung Gottes; enn al T unmittelbar fort »Kr (Christus) Ssagt
jedoch: und necht; ber wenıgen du SELICU, ber
vieles wıll Ich dıch setzen Irtıtt ein 1n die Freuden deines Herrn. Dafß WITr
Diener sınd, wI1issen WITr nıcht allein auf TUN! unNnseTer Erschaffung und
uUuNserer Bestimmung, sondern auch auf Grund der Geheimnisse UuNseTITCcsSs
Glaubens Er 1St iın ahrheıt der Herr des Lebens Seiner Diener«
(fol 18 v)

Babaı führt sodann d da{fß dıe erZ Erlangung des Hımmelreiches
Sar nıcht hinreichen. »Durch dıe zweıte Geburt (der beobachten WIr
dle Gebote, nıcht in der Hoffnung auf Lohn, als ob die er für den
gerechten ohn des Hımmelreiches genugten (fol 21 V)

Und doch en dieerandererseılts einen Einfluß auf dıe Bestimmung
des Lohnes, der das Hiımmelreich 1st Zwischen Werken und 1ımmel-
reich besteht 1n dieser Hınsıcht ein eigenes Verhältnıis, das abaı einmal
der Tugend der Stan  aftıgkeıt erläutert: »Der TUnN! aber unNnserer Schwach-
eıt den Verunglimpfungen UuULNsSCcCICI Mıtmenschen gegenüber 1st (vielfach)
unbekannt. Erstens: WIr kennen nıiıcht die menschlıche chwache uULNsererXI
Natur und unNnseres Wıllens 7Zweitens: WIr en nıcht (daran), da{fß
amp dem Fürsten (des Bösen) gıilt und nıcht Fleisch und Blut Drıiıttens:
WITr wissen nıcht, ob WITr in Wahrheit schuldıg sSind Und WL WITr nıcht
schuldıg sind, 1st 6S gerecht, da{fß WITr des Gebotes stan  en Er
(Christus) efahl betet für Cuite Feinde un segnet dıie, die euch schmähen,

n., WEn s1ie Uulls verachten und uns erniedrigen un! unls verfolgen,
sollen) WITr standhalten und wenn S1e unlls verleumden, (SO sollen) WIr beten
für S1e. Viertens: WITr en nıcht daran, auch WECNN WITr jetzt nıcht schuldig
sınd, a dieses jedoch die gerechte Wiıedergutmachung der alten chul:
1st Und Urc. dıe Schmähungen werden WITr WwWIEe durch Heilmittel geheilt
Und VOT der ewigen Schande wollen WITr uUuNs FeLt  ‚5 indem WIr uns zurück-
zıehen, amıt WIr nıcht mi1t der Welt schuldig werden Fünftens 65 1St
Uu1ls nıcht bewußlt, WITr 1n uUunNnseTeTr Standhaftigkeit uUuNseIc Seele besitzen
und dıe Reinheit uUunNseTrTEeSs erzens un! die Anschauung Gottes, WIeE Er
(Christus) sagte: annn werden WIr gewürdigt des Lebens und der ew1igen
Güter. Der,: welcher standhält, wırd leben Glücklich se1d ihr, WCLN S1Ee
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euch chmähen und ber euch jedes Ose Wort dann freut euch
und frohlockt, CUCT Lohn (wird) groß (se1n) im Hımmel« (fol 7vV)

Der Besıtz des Himmelreiches 1St also eın reines Gnadengeschenk dıe
Diener. yAls Herr Jesus Chrıistus zeigen wollte, da{fß WITr

Seinem Gebote gegenüber verpflichtet sind, hat Er (jedoch) den
tan der Söhne den Menschen Urc. ein Blut, durch dıe Gnade g_
schenkt Er sagte: WE inr alles LUuL, W3as euch befohlen ward. Sıie SagtenN:
müßige Knechte Sind WIFT. Was WIr tun schuldıg sind, en WITr (zwar)

Deshalb das Himmelreich iSst nıcht ein ohn für dıie Knechte,
sondern Gnade des HEerns dıie den gläubiıgen 1enern bereıtet ISst; enn der
Herr des Innerlichen 1sSt Jesus Christus, der in Seiner Gnade in erleuchtender
Weise uUulls eiehren will, WITLr nıcht iırren un verloren gehen in der
Hoffnung Wır Sind verpflichtet AT Beobachtung der esetze Seiner Herr-
schaft als uUuNseTCIHN Herrn als Diener auf rund der Schöpfung uUun:! der Er-
lösung. Die Süßıgkeıt des Standes Von Söhnen wurde nıcht Knechten VCI-

lıehen, sondern en und en 1mM Glauben Seinen 'Tod und ein
Blutvergießen angesichts uUuNserek Süunden und uNsSeICcs Verlorenseins und
in Gemeinschaft mıiıt dem Geheimnis Seines Kreuzestodes durch Geburt
und Erlöserleiden. In der Gnade wurde darüber hınaus den Menschen eine
völlıge Gleichheit gegeben Zur Erfüllung alles Gebotenen 1sS uns die
Weiısheıt und das Buch (der Schrift) un! das geistige (Gresetz Wenn
WITr also 1n der Erfüllung alles Gebotenen müßige und schuldıge Knechte
sınd, (werden WIT) nıcht das Hımmelreich und den Stand der Söhne (be-
sitzen) un den entsprechenden ohn der Knechte und der Verpflichteten.
Jedoch liegt) dıe na 1n der Güte, un:! der Herr Jesus wird sıe Seinen
lenern in Liebe geben« (fol 18r) KFür die Söhne 1STt das Himmelreich VOT-

gesehen SIıe rhalten CS, insofern S1e Urc ıhre Werke darum bıtten » Der
Lo  S des Reiches des Vaters 1St den Söhnen CWa.  $ als ob sS1e 1n der
rechten Weise (darum) bıtten würden. Und dıe, welche nıcht gut gearbeitet
aben, werden der Freiheıit (der Söhne Gottes) nıcht würdıg SC1IN« (fol 19r)

In seinem Zenturienkommentar hebt al dagegen sehr stark den ohn-
charakter der er hervor, stärker jedenfalls als 1mM Markuskommen-
tar. »Der Weizen (sınd) die eılıgen mit ihren Verdiensten, dıe Weizen
geworden sınd, der in sıch lebendig iSt un! in dıe Scheune des Hımmel-
reiches eingefahren wıird«??. »Durch die Erf üllung Seiner Gebote g1bt Er
also jedem, der nachfolgt, das iımmelreich als Erbe«40. einer Stelle
spricht Babaı VO  D einer elohnung ach Gerechtigkeıit. »Auch hıer
welst (Evagrıus Pontıkus) darauf hın, da{fß eine Freiheit x1bt, un! eine
elohnung ach Gerechtigkeit dıe, welche die Tugend üben«41.
)as hıer Gesagte steht aber nıcht 1mM Widerspruch den bisherigen Dar-
legungen ber diıesen un Babaı1 stellt LLUT die beiden Seiten des Problems
heraus: einmal dıe (snadenseite und dann die Lohnseıte.

39 Zu Zenturie I%, 1, Frankenberg 147
Fa Zenturie Y 47 ; Frankenberg 201 Dazu I 49; Frankenberg 292

41 Zu Zenturie VI,; 47 ; Frankenberg 201
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Wır beschließen unsere Beschreibung des nhaltes des Markuskommen-
Tars mıiıt den Gedanken und Erwaägungen Babai1s ber die Leidenschaften.

Dıie Leidenschaften
) Arten und Grundleidenschaf ten
Babai g1bt keinen endgültigen und klaren Begriff von der Leidenschaft

als olcher Man annn S1e ach ıhm bestimmen als vitale Regungen und KEr-
regungcCh und Begierden Zu Bösen.

An Arten g1bt innere Leidenschaften, die ihre Wurzel in der Seele
aben, also seelısche Leidenschaften sind, und solche, die ihre Wurzel 1mM
Leibe aben, also körperliche oder außere Leidenschaften sind. yWıe
außere Leidenschaften 1DL, <1bt 6S auch Leidenschaften in deinem
Innern« (fol 11lv)

FEıne Grundleidenschaft 1sSt einerse1ts der Seele, andererseıts dem Körper
zugee1gnet, der eitle Ruhm der eecie un die Begierde dem Örper. »Und

(Markus) Sagt der Grund alles Bösen 1St der eitle Ruhm gemäß dem
Seelischen und dıe Freude der Begierde gemäß dem Körperlichen: Zzwel
Herrscher, dıie der Seele und dem Örper entgegenwirken. Der aber, welcher
Ss1e nıcht haßt, wırd in seinem Herzen un in seinen Werken nıemals die Leiden-
schaften besiegen enn S1e sind dieWurzel und der Grund des Bösen. In dem
Maße, in dem dıe Wurzel fest 1st un sıch nährt und ZUT Sünde drängt,
tragt S1e Blätter und Früchte« (Iol 9r)

In einem anderen 'Lexte erweıtert Babaı1 die Zweiheit der Grundleiden-
schaften einer Dreiheit Hinzuf ügung der 1e€ ZU Gelde »Er

(Markus) sagt durch diese Tre1 Leidenschaften wird der Verstand blind,
ich me1lne nämlich) den eitlen Ruhm un: dıe Liebe zux Gelde und dıe
Begierde. Wenn WIr nämlıch das Ticht; das in uns ist, ZUT Finsternis machen,
WI1IeE finster sind WITr dann! Wenn der Verstand, der Führer, blind Ist: führt

auch den e1b ZUTr Blındheıt. Beide fallen in die Grube Und AUuUs der
Schrift (des Markus)** erfahren WITr ber ihr Begehren und ihre Zerstörung.
Er (Markus) sa diese TEe1L sind dıe 'Töchter des Blutegels, ber dıe die
Schrift sagt diese sind die Lieblinge ihrer Mutter. er Blutegel 1sSt C5, dıe
schändlıche Schlange , « (fol 9v) Dem Verstande (hauna voDc wird
dıe Hauptrolle in der Seele zugeschrieben. Ist erleuchtet, der
Mensch, 1St blınd, ebenfalls der Mensch. Dıie 1€e Zu Gelde
wird wohl dem eitlen uhme zuzuordnen se1IN, da{} WITr siıch dıe 7 we1l-
eıt der Leidenschaften als Prinzıp anerkennen können.

Leidenschaften und äaämonen
Leidenschaften und amonen stehen in einem Zusammenhang,

insofern letztere dıe Quelle der Leidenschaften Sind in der Weıse, da{ß die
ämonen in ıhnen sind, sıch in ıhnen befinden »So daß die Söhne des voll-
kommenen Reiches den Leidenschaften des Fleisches frönen und den

4 ° dıie Grundschrift des Kommentars die beiden Sermones.
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ämonen dienen, die 1n ihnen SINd« (fol 2857 Das bedeutet, Christus
nıcht 1mM Menschen se1n Uun! wohnen kann, WEeNN die Leidenschaft und
amıt der Dämon 1in ıhm Ist ; denn die siıch betätigende Leidensc 1st
Süunde »Wıe du nämlıch in jeder Leidenschaft, die du vertreibst, iıhren Däa-
111011 VOT dır in dıie Flucht schlägst, so rufst du mi1t jeder Leidenschaft, die du
lıebst, iıhren Däamon SAr Tempel deines Herzens, daß (du) in einer Mehr-
zahl VOn Leidenschaften (dich befinden kannst). Der Dämon eht und
Chrıistus wohnt 1n dir Und das 1C der Erkenntnis der Wahrheıit erf ullt
c So aber wendet sıch Christus 1in der1 AT Leidenschaft ab, und
Uun! der Dämon kommt, un die Fiınsternis des Irrtums herrscht« (fol 15v)
16 einem Däaämon wırd Je eine Leidenschaft zugeschrieben. Baba1 nımmt
also d. da{f3 der Mensch wahrhaft dämonisch seiIn kann, insofern der Dämon
in iıhm wirklıch wohnt, WEeNN sündıgt.

Miıt diesen Auffassungen Babaıs ST1imMmtT auch der Zenturienkommentar
völlıg übereıin. y»Und die ämonen sSıind schlımmer in ihrer Bosheit
als dıie Menschen, weıl S1e Urheber der Rebellion und des Irrtums und der
Lüge S1nd«43 »Be1 iıhrem (der Dämonen) Nahen hauchen SIE den aulnıs-
geruch der Leidenschaften und des Irrwahnes uns qus«44.

Y) Leidenschaften und Wılle
Wenn auch der Wille durch die Paradiessünde geschwächt ISt, hat

doch die Kraft, den Leidenschaften wıderstehen. Babaı1 <1bt uns hıer
keine arheit darüber, ob dıe L11UT natürlıche Kraft des Wıllens meıint
der die durch die Gnade gestärkte TaIt. Mıt Chrıistus ermahnt al den
Mönch »An Stelle des Wohnens Christı rufen WIr die vergängliche Unrein-
elt Zum Tempel uUuLNseTrecs erzens in der Laebe den Leidenschaften
sa (Markus): SdpCc nıcht, du wiıllst nicht, und S1Ee (die Leidenschaft)
ommt (doch) Reiße dich los VON ihr70  Krüger  Dämonen dienen, die in ihnen sind« (fol 23r). Das bedeutet, daß Christus  nicht im Menschen sein und wohnen kann, wenn die Leidenschaft und  damit der Dämon in ihm ist; denn die sich betätigende Leidenschaft ist  Sünde. »Wie du nämlich in jeder Leidenschaft, die du vertreibst, ihren Dä-  mon vor dir in die Flucht schlägst, so rufst du mit jeder Leidenschaft, die du  liebst, ihren Dämon zum Tempel deines Herzens, so daß (du) in einer Mehr-  zahl von Leidenschaften (dich befinden kannst). Der Dämon flieht und  Christus wohnt in dir. Und das Licht der Erkenntnis der Wahrheit erfüllt  (dich). So aber wendet sich Christus in der Liebe zur Leidenschaft ab, und  und der Dämon kommt, und die Finsternis des Irrtums herrscht« (fol 15v).  Je einem Dämon wird je eine Leidenschaft zugeschrieben. Babai nimmt  also an, daß der Mensch wahrhaft dämonisch sein kann, insofern der Dämon  in ihm wirklich wohnt, wenn er sündigt.  Mit diesen Auffassungen Babais stimmt auch der Zenturienkommentar  völlig überein. Z. B.: »Und die Dämonen sind schlimmer in ihrer Bosheit  als die Menschen, weil sie Urheber der Rebellion und des Irrtums und der  Lüge sind«*®, »Bei ihrem (der Dämonen) Nahen hauchen sie den Fäulnis-  geruch der Leidenschaften und des Irrwahnes gegen uns aus«**,  y) Leidenschaften und Wille  Wenn auch der Wille durch die Paradiessünde geschwächt ist, so hat er  doch die Kraft, den Leidenschaften zu widerstehen. Babai gibt uns hier  keine Klarheit darüber, ob er die nur natürliche Kraft des Willens meint  oder die durch die Gnade gestärkte Kraft. Mit Christus ermahnt Babai den  Mönch: »An Stelle des Wohnens Christi rufen wir die vergängliche Unrein-  heit. Zum Tempel unseres Herzens in der Liebe zu den Leidenschaften  sagt er (Markus): sage nicht, du willst nicht, und sie (die Leidenschaft)  kommt (doch) ..  Reiße dich los von ihr ... (dir) auch das Ende des  Willens zum Bösen vorstellend« (fol 15r). Oder: »Von deinem Willen her  wirst du schuldig. Gemäß dem geistigen Gesetz, das du ergreifst, (lernst) du  hassen und sie (die Leidenschaften) ablegen, um der Jüngerschaft des Herrn  und der Güter des Herrn würdig zu werden« (fol 11v). Der Mensch kann  die Leidenschaften überwinden. Die Gründe für ihr Aufkommen liegen  im Menschen selbst. »Und er (Markus) zeigt, daß durch die Beweggründe  in uns die Leidenschaften kommen und in uns herrschen und nicht (kommen  sie) notwendigerweise« (fol 15v). Mit Markus führt Babai ein Beispiel an:  »Er (Markus) sagt: der, welcher den (eitlen) Ruhm wünscht, macht sich  seinen Leidenschaften dienstbar. Und der, welcher über die Bedrängnis,  die kommt, unwillig wird, liebt die (falschen) Freuden. Hieraus geht hervor,  daß du die Leidenschaften liebst  den menschlichen Ruhm, der der  Grund der Wirksamkeit aller seelischen Leidenschaften ist. Hieraus erhellt,  daß in dir die Leidenschaft der Liebe zu den (falschen) Freuden ist, die der  « Zu Zentürie I, 78; Frankenberg 247  ‘4 Zu Zenturie I, 68; Frankenberg 109.(dir) auch das nde des
Wıllens ZU Bösen vorstellend« (fol 15r) der »Von deinem en her
WIrsSt du schuldıg. Gemäfß dem geistigen Gesetz, das du ergreifst, (lernst) du
hassen und S1E (dıe Leidenschaften) ablegen, der Jüngerschaft des Herrn
un! der (süter des Herrn würdig werden« (fol 11x) Der ensch annn
dıe eidenschaften überwinden. DiIie Gründe für ihr ommen egen

Menschen selbst »Und arkus ze1igt, da{fß durch dıe Beweggründe
1n uNns die Leidenschaften kommen un 1n uUunNns herrschen un nıcht (kommen
s1€) notwendigerwelse« (fol 15v) Miıt arkus führt Baba1ı ein Beıispiel anl:
Hr (Markus;) Ssagt der, welcher den eitlen) Ruhm wünscht, macht sich
seinen Leidenschaften dıenstbar. Und der, welcher ber die Bedrängnis,
die kommt, unwillıg wird, 1e dıe (falschen) Freuden. 1eraus geht hervor,
da{f3 du die Leidenschaften ST den menschlichen Ruhm, der der
Grund der Wırksamkeıiuit ler seelıschen Leidenschaften 1St leraus erhellt,
da{fß in dir die Leidenschaft der 1e den (falschen) Freuden ist, die der

4 3 Zu Zenturie ILL, 78; Frankenberg 247
Zu Zenturie 1: 68; Frankenberg 109
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Grund der Wirksamkeit aller körperlichen Leidenschaften ist. Weıl du
willig wirst un! nıcht standhälst in Freude un:! Bekenntnis der (durch dıe
Sünde) verdienten Bedrängnıis, die ber dich gekommen 1st, hebst du
willentlich dıe Leidenschaften. Wenn du daher ZU Beweggrunde er
Leidenschaften, die 65 1DL, den (eiıtlen) Ruhm und dıie (falschen) Freuden
machst, WI1Ie (kannst) du (da) CN.: dıie dämonischen Gedanken kommen,
trotzdem ich s1ıe nıcht wiıll« (fol 15v) Eınzıg dıe amonen un in Ver-
bindung mıiıt iıhnen auch 1n indırekter Weiıse dıe Welt siınd dıe Urheber der
Leidenschaften, denen der des Menschen gegenübersteht. So wırd
ydıe Welt der Vater der Leidenschaften« geheißen (fol LE)

Kampf und Versuchung
Der Mensch befindet sıch mıit den amonen bzw mit den Leidenschaften

in einem dauernden Kampfe, 1n dem der Mensch sıegen hat, aber 1L1UT

dann siegen kann, WL sich Von den Leidenschaften freihält Kr (der
Mensch) wıll siegen Der die Leidenschaften Kann sıegen, WC

(selbst) besiegt und gefangen 1St D (fol LL:z) ber das richtige Verhalten
ZUr Leidenschaft belehrt uls Babai in folgenden längeren lexten: »Wır
sollen die Liebe den Leidenschaften verabscheuen. Wır führen deren
Beweggrund herbe1 Wıe auf einer aage wird das Liebäugeln mıiıt ıhm
(dem Beweggrund) ErwWOSCH von dem; der dıe Freuden der Begierden e_

greifen wull  9  . teils 1U  - weint und iSt traur1g der Sünde, und teıls
kämpit und streıitet miıt seinem Feinde (dem Dämon), wobel ach den
Freuden der Begierden verlangt leraus 1St ersichtlıch, daß doch dıie
Leidenschaften ergreiıfen wıll und nıcht alleın dıe seelıschen, auch die
körperlichen der Freuden un! Begierden. er 1St du 198808  - traurig, WEn

du Von den rel Büchern, dem natürliıchen (Verstand) un! dem geoffenbarten
(der Schrıft) un dem geistigen ZU Mafße angehalten wirst und welnst
ber deine Süunden. Und annn wirst du (wiederum) VOIl den reıi Leiden-
schaften 4° 1m Innern aufgewühlt. Du wendest dıch (dann wieder) deinen
früheren (Sünden) W1e der Hund, der sich seinem Kote zuwendet. Und
nıcht 1Ur 1 Herzen liebst du (das Böse), auch in Worten 1äßt du iıhm freıen
Lauf und in den Werken als du nıcht zurück und notwendigerweise
spurst du das Verlangen, weiıl 1n dir die Herrschaft der 1e (ZU) den Be-
gjerden mächtig 1St nd du gleichst der sich (auf und ab) bewegenden
aage, dıe einmal diese Seite ne1gt, ein anderes Mal jene Seıte; weil der
Gedanke nıcht fest ISt, da{fß SIe sıch beständıg ZUTLX guten Seite ne1gen soll
Und mMan sieht aber, dafß die ose Seıite sıch immerdar ne1gt. Wıe können
WITr 1U  w den Ha auf dıe Leidenschaften erwerben ? en welcher VOL en
Dıingen (zuerst) prüft und das Schöne wählt, entzieht sıch folgerichtig
auch jedem bösen Wunsche. Wenn du ach dem Befehl des Apostels,
WwW1eE du schuldig bist, alles prüfest und das (Grute wählst un! dem Schändlıchen
diıch entziehst, prüfe doch dıe Tugenden und die Leidenschaften und

4 5 Ruhmessucht, Liebe ZUuU und die Begierde.
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unterscheıide den Wert un:! den Unwert. Du wirst folgerichtig das Gute
wählen, und wird sıch durch das Talent des Guten die rechte Seite
deiner aage neigen. Und den bösen Leidenschaften sollst du überhaupt
1m Hasse entfliehen. Durch das stetige eıgen der lınken Seıite der aage
tragst (du) preu ZUSaIMmMeIN ZUE Nahrung des Feuers (der Leidenschaften).
Was Nutzt unlls also das Handeln, WEeNN unls bıslang die Leidenschaften in
den Bann schlugen P (fol 16r) In ganzZ eindeutiger Weıse wiırd Kampfe

das Böse dem Verstande VOTLI dem Wıiıllen der Vorzug gegeben Ent-
scheidend für den Sieg 1St dıe Erkenntnis des Wertes der des Unwertes
einer 4a Der Wılle soll dem Verstande entsprechend folgen, der 1ın der
sittlıchen Handlung in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnıs VO Ver-
stande steht Sıttlıchkeit und Moral welsen ach Babaı1 einen stark noetischen
Charakter auf. Der zweıte Lext »Wenn du nämlıch bıs jetzt den Leiden-
chaften gedient und nıcht geprüft und gehaßt und überhaupt nıcht g_
fAohen bıst, sollst du dır 7Zweierle1 aneı1gnen ; erstens dıe beständige Geduld
in deinem Kampfe jene deine Geduld macht dıch nämlıch welse
1in bezug auf dıe Prüfung Von Zzwel ingen Verabscheuung des Bösen und
1Liebe Zu Guten; Zzweıtens: neige eın Ohr 1n Demut, hören und
lernen Von den Weısen (Jottes dıe Weiısheıit ber deinen Slieg Der Weıise
nämlıch erklärt das Buch (der Schrift) für den, der miıt diesen beiden
Eigenschaften ausgezeichnet 1st. Kın geduldiger Mensch 1St nämlıch sehr
we1lse, und WCT auf einen Rat hört, 1St welse. Und wıird lernen, essen

och bedarf ZUT Vollendung der Weisheit Adus der Geduld und dem eINZU-
holenden Rat Er (Markus) Sagt ohne die Hılfe (sottes kann die Erkenntnis
(des Gutenun des Bösen) nıcht siıcher se1IN. ber ohne das Erste (die Geduld)
1STt das 7Zweite (der einzuholende Rat) nıcht empfehlen; enn in der
Geduld und 1m einzuholenden Kat lıegt die Weiısheit ber den Sıeg So
wird ann in uls vollendet dıe Erkenntnis der ahrheıt (über Gut und
Bös), jene, die jede Prüfung und das Schöne miteinschliefit. Und entfliehe
dem bösen Verlangen in der Vernichtung jeder falschen Leidenschaft.
Wenn in UNSCICT eele die Gegenwart Gottes herrschen soll, (SO) sSE1 der
ensch 1m Gebete und in der beständıgen Betrachtung Gottes, biıs
schließlich immerwährend in der Gegenwart (Jottes 1St. Es 1St nıcht anders
möglıch, WEn dıe Erkenntnıis, dıe besıitzt, eine Erkenntnis der Wahrheit
se1in soll Und das Oommt daher (wenn 65 nıcht der Fall ist), da{fß S1e (die
Erkenntnis) des Lichtes und der Freude un:! der festen Überzeugung eNTt-
behrt Ohne das Siıcherinnern Gott, das der Erkenntnis der anrhne1
naturgemälßs vorausgeht, 1St jede erworbene und erlernte Erkenntnis Be*
ringer 1mM Vergleich der eigentlichen Erkenntnis der Wahrheıt, die es
in sıch selbst prüft, mi1t Geduld jedoch und Rat« (fol 16v) al stellt hıer
eine Theologıe des Kampfes dıe Leidenschaften auf, deren
Grundstruktur ın der Von der na Gottes getragenNe N Erkenntnis der
ahrheıt und 1in dem beständiıgen, durch Gebet und Betrachtung erreichten
Woandel in der Gegenwart Gottes besteht So lesen WITr auch 1im Zusatz-
kommentar den Zenturien Sadl1Z eindeutig: »Und insofern sS1e (die Ver-



Zum theologischen Menschenbil: Babais Gr.

nunft) die Gebote beobachtet und die Tugenden übt, WIT': s1e von den Le1-
denschaften rein«416. Geduld und Liebe ZU Guten sSind die Voraussetzungen.
Entscheidend 1St auch hıer wıieder der Verstand bzw. dıe Erkenntnis. Einen
großen Wert legt Babaiı dem Weisen bel, dem geistigen Vater, dem
pneumatıcus. Er ist dıe Verkörperung der in der ' Iradıtion und Schrift
niedergelegten Weısheıt in der Lebensführung. Deshalb kann auf seine
ılfe nie verzichtet werden. Muıt diesem Küstzeug ausgestattet, 1ST der
Kämpfer se1nes Sıeges siıcher.

Miıt dem ampfe berührt sıch die Versuchung, die Babaı1 als
eine Bedrängnis definiert. Als Beispiel ringt die Prüfung Abrahams
»Denn diese Bedrängnis Abrahams*” erprobte und prüfte die Festigkeıt
se1INes Glaubens; jede Bedrängnis, die ber ıhn kam Der Wılle wurde
versucht und erprobt« (fol 34 r) Dann fährt Babaı allgemeın fort »Die Be-
ängn1s wıird Versuchung CNANNL; denn S1e g1Dt dem (Mit)bruder, ber
den S1e kommt, die Versuchung des inneren ıllens Diese (Bedrängnis)
prüft Ja und versucht den inneren Wıllen dessen, ber den s1e kommt, die
den (Mit)bruder aufsucht und genelgt machen möchte. Was ann die Ver-
suchung erreichen, WeEeNnNn S1e 1n der rechtenWeıiıse VOIl ulls aNSCHOMIMECN wird?«
(fol 341). Babaı1ı empfiechlt ein1ıge Mittel die Versuchung. SO dıe
Furcht Gottes, die dıe na ach sıch zieht. Die Versuchung selbst
wıieder dıe Furcht Gottes, der etztlıc. alleın helfen ann. »Die Furcht
(sottes 1sSt uns notwendig, WeNnNn WIr m1t dem Bösen kämpfen. Indem WITr
aber kämpfen, vernichtet die na (Gjottes (das Böse) in uns Von
den Versuchungen erwerben WIr ulls die Furcht (Jottes. Insofern WITLr in
der Liebe (Gottes das Gute Lun, entwurzeln WITr das Böse durch dıie Furcht
Gottes; enn 1sSt notwendig und angebracht für unls, da{fß WITr das
Ose der Eigenliebe, des urrens und der Zornmütigkeıt kämpfen« (fol r)
al beschreibt den psychologischen Ablauf der Versuchungen. Der

1 röster 1n ihnen 1st der Hl Gelist »Und 1sSt der ' Irost des elstes der
Paraklet und röster. Und wird auch I rost den Leidenschaften
entsprechend stärker« (fol r) Der Hl (Geist geht gleichsam mit den Leiden-
schaften mıt »Das 1St die Erregung ZU11 Bösen. Wenn (das Böse)
nnerliıch wächst durch dıe Zustimmung des Wiıllens, wünscht 6r das Seıine,
ZUerSt in Worten, annn in laten, und (es verleiht) aC un 'Irıeb
weıteren häßlıchen Begierden auf der Leıiter des BÖösen« (fol E} Der Weg
der Leidenschaften führt vVvon innen ach außen, falls der Mensch der Ver-
suchung erlıegt

Spezıell wird die durch die Verleumdung hervorgerufene Versuchung
behandelt »Daher Ssagt (Markus) (über) die Bıtternis und das Ertragen
Von Verleumdungen durch Worte dıe Verleumdung durch dıe Menschen
g1bt. dem Herzen eine Bedrängnıis, HG, S1e edrängt und verwirrt das Herz
mehr als das Lob Von Verwandten und Nahestehenden. er preist ihn

46 2A1 Sentenz P rankenber 442
47 Die Opferung Isaaks
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Herr 1 Evangelıum glücklich Der Mensch jedoch möge e_

tragen und sich freuen und sich verdemütigen und sich erniedrigen.
Das 1sSt der Grund des Sıeges für den, der aushält. Das bedrängte Herz
wiıird gewürdigt des Sıeges, indem VOIN (Christus) dıie Seligkeit be-
SITZE« (fol {%) Selbst die Verleumdung darf nıcht ZUu Bösen verleiten. Das
Böse soll eben dem (suten dienen. Die Selıgkeıit wird der Lo  S se1In. Doc

hiıerzu oben b, Lehrmeinungen ber die Verdienstlichkeıit der Werke.)
Z wel ftür sich bestehende Äußerungen, die eine ber die Anschauung

(sottes 1m Hiımmel und die andere ber die Schöpfung, seinen ZUuU Schlufß
och angeführt. Über dıe Anschauung (Giottes heißt OS »Und (das Herz)
wird Ort erhöht werden A Anschauung des (Gseistes« (fol 7%) Babaı sieht
also dıe ew1ige Selıgkeit in der beseligenden Anschauung Gottes Die
Schöpfung 1st erschaffen ZUT Freude und Ehre des Menschen. Hıermit
wiıird jedoch der sekundäre Zweck der Schöpfung bezeichnet, nıcht der
primäre, der (GJott selbst ist » Die sich bewegende Schöpfung läuft ganz
WIeE 1n einem, 1n jedem Augenblıcke, ohne uhe uUunNsereXI Freude und
(unserem) Wohlgefallen und unserer Ehre« (fol r)

Endbemerkungen
Der Gang des elstes durch den Markuskommentar hat die anthropolo-

gische Forschung in der altsyrıschen Literatur manchen Baustein be-
reichert.

In der ÄAszese und Mystik WTr Markus ein maßgeblicher Lehrmeister
Babaıs AÄAus mehreren /Z.ıtaten, in denen Markus wörtlich angeführt wird,
erkennen WITr bruchstückartıg den lLext der Grundschrift, nämlıch der
beiden kommentierten Sermones. Baba1 ringt dıe Worte des arkus als
seine eigene Meınung

Neben Markus sind Paulus und 1n ETW auch Johannes un die kath
Briefe welıltere Kronzeugen, vornehmlıch aber Paulus

Babaı hat sıch als üunder der Gnade erwliesen. Er 1St frei VOonl jedem
Naturalısmus, besonders von dem des Pelagıus Im Gegenteıl, Babai 1st
eher ein Mystiker NeENNECI.

In der Hauptsache sollten dıe Lexte selbst sprechen. Die beigegebenen
Erklärungen begleiten s1e NUTL, nıcht aber deuten S1e oder schöpfen S1e A4AUS.

Der Forscher möge se1n eigenes rteil en



ragmenite eines griechischen Perikopenbuches
des AUK Agypten
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aus Gamber

In der Papyrussammlung der Österreichischen Nationalbibliothek (Samm-
lung des Erzherzogs Raıiner) Wıen finden sıch Fragmente eines 1n schöner
Unzıiale des Jh geschriebenen Lektionars (Evangelienbuch). Es handelt
sıch Pergament-Doppelblätter (Signatur 2324/A-D und E"H)> Je-
weiıls dıe Innenblätter einer Lage, nebst einem Einzelblatt (Sıgnatur

4/]-K), dıe in AÄgypten gefunden wurden. Dıie Fragmente en E
19192 eine handschriftgetreue Nachschrift Vomnl Wessely 1n seinem Werk
Studıen ZUVT Paläographıe und Papyruskunde erhalten *. In der Liste der 1LICU-

testamentlichen Pergamentfragmente tragen S1Ee die Nummer Bıs
jetzt steht jedoch och eine lıturgiewissenschaftliche Würdigung dieser
Blätter ausS.

Da ber die altere Lektionsordnung der ägyptischen Kırche bıs jetzt 11UT

wenig bekannt bzw. veröffentlicht worden Ist;, erwelst sıch eine solche
er als sehr schwierig. Das griechische Lektionarfragment, das
Milne herausgegeben hat® WIeE scheıint, das zweıitälteste Lektionar-
fragment Ägyptens nthält jeweıls 1Ur einen Psalm und eine nıcht-
evangelısche) esung für die Samstage und Sonntage der Fastenzeılt und
kann er nıcht ZU Vergleich herangezogen werden.

und wıiewelt die koptisch-monophysitischen Ordnungen auf eine
äaltere, mit unNnserem Fragment gleichzeıitige zurückgehen, wIissen WITr nicht *.
optische Lektionsordnungen bzw Perikopenbücher sind unNns verhältnıs-
mäßig zahlreich erhalten, WL auch EeErst aus der Zeıt ach dem Jahre 1000
Eıne zusammenfassende Übersicht fehlt och.

veröffentlichte dıe alttestamentlichen Lektionen der Hss Kopt
und der Göttinger Universitäts-Bibliothek®. Sowohl die alttestamentlichen
WIeE die neutestamentlichen Lesungen der Karwoche teilt Bur-

Band 12 Griechische un! koptische extfe theologischen Inhalts 111 (Leipzig
Laiterarıscher theologıscher 'Lext 19 (Nr 184)

Vgl Gregory, TextkrıitikR des Neuen T estaments e1PZ1Ig 461
Miılne, Aarıy Psalms and Lections for ent 'IThe ournal of Egyp-

tı1an Archaeology 10 (1924) 78-82; vgl JLW (1926) 208
Die heutige mMelcCc  ische Lektionsordnung kann nıcht Vergleich mit her-

werden, da Ss1e vollständıg der byzantıiınıschen entspricht.
Rahlfs, Dıie alttestamentlıchen Lektionen der griechischen Kırche ach-

richten der Gesellschaft Göttingen, Phil-hist Klasse vgl
ferner Baumstark, IDe quadragesimale alttestamentl]. Schriftlesung des Roptischen
Rıtus (1930) 37-58; dazu Heiming JLW 10 (1930) 4-80

*
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mester mıt®. Eın sai1dısches Bruchstück eines Lektionars hat Crum
herausgegeben”. Schäfer und Schmidt behandeln ein Truchstuc
aus der Weihnachtszeıit?. Wessely bringt ebenfalls eine eiıhe saidıscher
Lektionarfragmente (a Nr 1649 — 1L7/9B)®.

Für UNseTec etrachtung scheint erster Linie das von Drescher
mitgeteilte Fragment einer koptischen Evangelıenliste Von Bedeutung
sein1®. Es STamMmt, WIeE der Herausgeber annımmt, och aus dem
und ZW: aus dem enÄgyptens. Es enthält Angaben ber die Evangelıen-
Perikopen für dıie re1 etzten Wochen der Fastenzeıt und schließt mit dem
Ostersonntag. Die für diesen Jag angegebene esung aus Jo 20,1 kommt
auch UuUuNseTeIN Fragment VOT. Wır werden deshalb auf diese Evangelıen-
ste nochmals zurückzukommen haben

Erschwerend für Untersuchung 1St eıterhin die Tatsache,
alterer Zeıt offensichtlıch 1Ur geringe Beziehungen zwıschen der Liturgie

Von Alexandrien der Von Antıiochien der Konstantinopel bestanden
haben!!, dagegen lassen siıch eher solche der von Rom feststellen 12.

uch das, Was Schermann ber den Wortgottesdienst der agyp-
tischen Kırche den ersten Jahrhunderten ermittelt hat! unNns
uUuNserTeTr rage wen1g. Vielleicht regt die Bekanntgabe der Wiıener
Fragmente die Perikopen-Forscher d. sıch och mehr als bısher mMi1t den
Leseordnungen Ägyptens systematisch befassen.

Wır bringen den Lext Umsschrıiıft und verzichten dabe1 auf eine
handschriftgetreue Wiedergabe, da eine solche bereıts durch C Wessely

Burmester, Le Lectzonnaıire de Ia semaıne saınte 24,2 und 252
Crum, T’heologıca Texts from Coptıc Papyrı (Oxford DE

Schäfer chmidt, Die altnubıischen chrıstlıchen Hss der Kgl. Bıblıiothek
erliıin Sıtzungsberichte der Preußischen Akademıie W., -hiıs Klasse

eıitere optische Lektionare ennt Schermann,; in Der atholik 92
(1912) 85 Hıngewilesen se1 hier och auf Hss 1ın der Bodlejana xfOr.
aus den ahren 1298 und 1265 un! 18 und 26); vgl aschalde; 1n : Mus 45
(1932) 123 Erwähnt sEe1 auch das ater]jal der Jungen Hss, welches uns die Codices
Goptıcı Vatıcanı Barber:anı Borgianı Rossianı Rom und 1: 1 Rom
erschlossen en

Drescher; CGoptıc Lectionary Fragment Annales du Servıices des Antı-
quiıtes de l’Egypte (1951) ‚7=5

11 ber die Leseordnungen der genannten Kırchen sind WITr besser unterrichtet ;
vgl St Beißel, Entstehung der Perikopen des Römaischen Meßbuches 96 Ergän-
zungsheft den yStiımmen aus Marıa aach«(Freıiburg 1 Br. 5-41; ferner

Kunze, Die gottesdıenstl. Schriftlesung (Göttingen und die dort ansgcC-
gebene LAteratur.

1° Rahmanı, Les Laturgies orıentales et occıdentales (Beyrouth 15-53
Accord de la lıturgie romaılne AVEC la lıturgie alexandrıne.

Schermann, Agyptische Abendmahlslıturgien des Fahrtausends
en eschichte und Kul des Altertums V 1—=2 (Paderborn 33/9;

ders., Das Lektionarsystem der ägyptz'schen Kırche Der Katholik 92 (1912)
48-572
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erfolgt ist14 Die Orıiginal nıcht mehr lesbaren Überschriften und die
teilweise fehlenden Anfänge der Perikopen versuchen WITr ach Möglıchkeıit

ergänzen*?, Gegenüber der bisher üblıchen Blattfolge setzen WIT Aaus

spater nennenden en das Einzelblatt /J]-K zwıischen die
beiden Doppelblätter1

Abkürzungen der Handschriıft beschränken sıch 1mM allgemeinen auf die Nomina
‚9 WwI1Ie SC Hz0C, LC LNG00G, JL TATEDC, TeVL TTVELLLATL, 0UOXVOV
5n Gelegentlich ist Ende der Zeılen das Schluß-N durch einen Querstrich
ersetzt Sonst sind keine Abkürzungen vorhanden. Den Anfang einer Perikope
zeigte der chreıber jeweıils UrCc. ein J-ähnlıches, verzlertes Zeıichen, den
durch ein d: ußerdem durch Querstriche, die ine oder Zzwel en füllen.

Fastensonntag ?) Mt 3, 1—192
( Ev ÖS TALC NLEDALG EXELVALG TAOAYLVETAL "LedxvunG COn BATTLOTAG XNOVTCOV Av T EONUG® TNG
"LovSöxLiac AEY@OV LLETXVOELTE NYYLXEV YAO BaxoLleLc TCOV 0UDXVOV OÜTOC YAXD SO TLV On
Oı  A  ELG ÖL NOALOU TOU TOOONTOU AEYOVTOG DV BOo@VTOC SV EDELO® STOLLAOATE TV OV
XUPLOU zuHe  LOAC TTOLELTE TAC TOLBOUG XÜTOD XÜTOC Cn LOAVVNG eiYEeV O SVÖLLX XÜTOD ATTCO
TOLYGV XALULNAOU KL COVNV ÖEOLATLVNV mEpL TV OS QUV YÜTOD ÖS TOOON HV MÜ TOD XuOLÖEG
KL LEÄL Ö& YOLOV OTE EEETOPEVETO TO0C XUTOV LEOOGOÄULX XL IX 2UÖXLA XXl XSC
TEOLY®POC TOU LOPÖAXVOU KL EBATTLCOVTO Av T LOCÖAYN TOTALG UT  A (YXYUTOUL EZOfLOÄOY OUFLEVOL
TAC AULAXOTLAG ÜT LÖCDV TOAAOUG TV OXPLOALOV XL SUÖS OUXALOV) [(A, iınke palte]
ZOYDLZVOUG &ml TO BATTLOLX SÜTTEV %ÜTOLG YEVWWNLLAXTO EYXLÖ VOV TLC EmzöeL2evV1? ÜLLLV ODUYELV XTTO
TNG WEAÄOUING OR YNC TOLNOATE QUV XOAOTOV ZELOV TNG LETAVOLAG XOl L ÖOENTE ÄEYELV SV
EXUVTOLCG NATEDC SV OLLEV TOV AB oxcıL AeEYOO YAXP DLLLV OTL  r ÖUVATAL HÖC 5° GV AL COV TOUT@V
EYELDAL TEXVO. T XBa NöN ÖS KL  118 KELVN TOOG TIV OLCAV TV Ö2VÖ DV MELTAL TECOV OQUV
ÖEVÖDOV LT EOLOUV KAXOTTOV HOO SUKÖTMTTETAL XL £LC 7619 TLO BAANETAL EYO® [LEV DLAG BAmTtLC®
SV  A ÖTL £LC LETAVOLXV ö £OYÖLEVOC >  n [L00 ”° LOXVOOTEPÖOG LLOU SG TLV QU QUX. LL IX -
rechte Spalte| VOC T ÜTOONLATA XUTtTOD21 BAOTAGAL XÜTOC VLG BATTtLOEL SY T VEULLATL S  >  v
Xal TUPL QU O TETULOV SV TN m  O NÜTGU XL ÖLXKAÜAPLEL TV NO XÜTOD Xl GuLVdEEL TOV
GLTOV XÜTOD ELCc TV AT NAUNV (z)O > XX DOOV KOTAXAÜCEL mULEr dn  m.  w  n

en!| ?) Mirt Z AL
'T öre TAOAYLVETAL Cn LINGOUS XTTO  o TNC VAAAÄRLAXG Sl TOV LOPÖALVYNV TOOC TOV LOXVVNV TOUVU ÖATTL-
OÜNVAL UTC XUTOUL On (- LEXGOAÄUESV X TOV ASEY@OV :<  a) YOELAV E Y ® o  vo GOU BAmtLOUNVAL Xal GU
EOXN TD OC WE AMOKOLÖÜELG > LNGOÜC SITTEV TOÖOC X TtO0vV23 Ü .DEC ÄoTL OÜUTOC YAD TTOETOV
SCOTLV NULV TANDWÜNGAL“* TG ÖLXALOGUVNV OTE XOLNOLV 0 T0YV BATTLOHELG > [B, iınke
Spalte| Onr LNGOVC u  UC Ü veßN o  n TOUVU DÖAXTOC AL 50 VEOYNNVAL®S OL 0UOoxvoL XXl LÖESV TO

Die Blattgröße beträgt urchschnittlic. 46 272 C CNaAUC Maße bei Wessely
A, .

Ergänzungen stehen 1n der folgenden on spitzen, 1mM Ms getilgte Buch-
staben 1n eckıgen Klammern.

16 Wessely ordnet dıe Blätter folgendermaßen: A- G, H; E F, n
a ET  2  A  ÖeLEev] MNESÖELEEV  vo Il Nestle)
18 X]

TO|] SR
20 E0YOLEVOG >  O LLOU | ÖTLGG LOU SOX OLLEVOG
” X0 TV ]
O0 Rasur eines uchstabens
2 3 TOOCG XOTOV ] XT

TANDWÖNTAL | TANDOOAXL
20 XVEOY TNVAL| NVEOYONTAV
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T VEULLA. z0026 900 KATABaLvELV®? (DE' TEPLOTEPAV £OYOLLEVOV ST X TOV Xal LÖ0U DOVN SX TOGOV
0UPDAVÖV ÄEYOLOC QUTOC SGTLV m LLOG WOU Or A YOATNTOG SV „ NOSOUNTCA:

Montag ?) Mirt 4,23—5,
Ka TERLNYEV SV OAN YAAARLO SLÖXCHKOV SV  A mLO SLVAYOYALG U TOV XL KNDLOCOV TO ZUAY -

XalYEALOV TNG BAGLAELAXG KL ÜEDATEUGV ITEOLGAV VOGOV KL TG LAÄNKLOV SV T A
AT ADEV XO XÜTOD eic ÖANV TV GUPLAV Xal TOOONVEYXAV XUT@O TAVTAC TOUGC KXAX.OC EYOV-
TAC TOLKLÄACLG VOGCOLG Xal BoucAvoLG GUVEY OLLEVOUG rechte Spalte] KL  28 ÖAXLLOVLCOLLE VOUG Xal
GEANVLACOLLEVOUG XL TAHAAUTLKOUG Xal EÖEOATEUTEVTEV (!) XÜTOUG Xxa NAXOMOLÜNGAV XUTO
OX AOL m0oAA0L o  „ TNG YAALACLAG Xl ÖEKATMTOAEGC Xal LEDOCOÄULOOV Xal LOVÖAXLAG XL ICS -
DV OU LOPÖAVOU:
’18  COV ÖS TOUC OYAOUG w  e eLC TO 000C X.AXL KXAÖLOAVTOG X TOD mo00NAHOV*® XUTO OL LAÖNTAL
X TOD XXl AVOLERC TO GTOLO Ü TOV E[v]öLÖ0xOxKEV XÜTOUCG AEY@V
MaxaproL ol TTO@OYXOL T TVELLLATL OTL  4 X0 tTvSO SCOTLV Baoılela TV 0UPAVÖV
MaxoaoLoL OL TEVÜOUVTEG OTL  r X TOL TAOAKANDNTOVTAL
MaxapıoL OL TOATLG OTL  HA XÖ TOL XAÄNDOVOLNOOUOLV [ G lınke Spalte] TV YNV
MaxapLoL ol TMLVOVTEC Xal ÖLWVÖVTEG TV ÖLKXOALOGUVNV OTL  € XÖ TOL YOPTAOÖNGOVTAL.
MaxacLoL OL SÄENLOVEG OTL  4 XO TOL EAENDNTOVTAL
MaxapL0L OL KAHAOoOL XAPÖLC OTL  gr XÖ TOL TOV £OV OWOVTAL.
MoaxaproL OL £LONVOTMOLOL OTL  Hq 10L 9200 XMANDNTGOVTAL.
MaxaprLoL GL ÖEÖLOYLEVOL SUSKEV ‚m‘;31 ÖLXALOGUVNG ÖTL X TOV SGTtTLV Bacılela C(DV 0UPAVÖV.
MaxdpL0L SGO7TE H4  TOV OVELÖLGAOGOLV DLÄG XL ÖLOE0ULOLVS?® XL SYTEGOOLV TCOV TTOVNDOV dn Z DLÖV
SVSXEV SLOD LeuÖöOlLEvoLS3 YOALDETE XL AYAAMALAO DE OTL  4 Onr LLOD ÖC DUÖV TOAUG SV TOLG 0UOXVOLG
QÜUT@C YAD 5L rechte Spalte ] EAV TOUC TROMNTAG TOVUG TpO DULÖV:

Mit D 13—20Dıienstag ?)
e/Kiceh\tartes ÖLA TNG GTEVNG TÜOANG . TAÄCTELO TOMN zupNYwpoc?4 Ö  Ö0C ATa YOLOA ELC

TV ‚ AELXV  CM  XT XJ OAAOL SLOLV OL ÖLEPY OlLEVOLSS ÖL ÜTNG OTL  H& GTEVN TOAMN Xal TEVAÄLLL-
LLEVN) Ö  S0OC ATa YOLOA £LC TNV CONV XL OALYOL SLOLV OL Z£ÜUPLOXOVTEG XÜTNV TOOGEYETE 8é36
8  „ TCGOV VELÖOTTROONTOÄV OLTLVEG S0X OVTAL TOÖOGC DLÄG SV SVÖLLLAOL mo0ßATOV S66 Sev SLIOLV
AUXOL ÄOTAYEG XTTO TV KOAOTOOV U TOOV ETLYVOOEOHE XÜTOLG LNTL GUAAÄEYOUOLV o  n AA -
9-0DVvV GTADUACG OTTO ToLBO Avl !) linke Spalte] GUX.AX QÜTACG TEOLV ÖEVÖRNOV AyoaDÖV
KAOTOLUG KAAAÄOUC TTOLEL TO ÖS GATDOV ÖSVÖDOV XOOTOLUG TOVNPOUG TOLEL QU öA& vaTaL(!) 8i  EV-«-
ÖpDOV A yYaDOV KXOAOTOUG TOVNPOUCG SVEYXELV Q0S: ÖEVÖpOV Gu(mrp)0V3? KOUPTOUG K O!  UG38  An TEOLELV
TOOLV Q0vVS® ÖEVÖDOV L TTOLOUV KOAOTOV XOAÄOV SUKÖTMTTETAL KL £ic TUP BAAAETAL o Kolo do ATTCO TCOV
XAOTOV X TOV ETLYVOOEOYE XÜTOVG:

Mitrt 10,7QMiıttwoch ?)
OLAGV TOATEDC UNTEPC ÜTEp S{LE QUX ZoTtLV WLOU AELOC Xal On DLAÄGV UL DU YATEDA ÜTED

»  n QUX% SO TLV LOU Ä&ELOC XOl ÖC QU AdBaveL TOV OTAUOOV NÜTOD Xal XO USET TELO CO WOU
OQOUX SoTLV rechte Spalte] WOU AELOC SÜDOV TV UuyX'  V X TOD SVSEXEV S{LOU ATOAXEGEL ÜTYV
XL On AÄMNONECAC TV Duy’  V U  QU SLOD £0oNcEL ÜTNV CInr ÖEYOLLEVOG DLXG w  e() ÖSYETAL

Onr ÖEY OLLEVOG T O0ONTNV ELC 0VOLLX mO0 -XL »  eb) ÖEY OLLEVOG ÖEYETAL TOV AMNOGTELAÄCVTA WLLE
ONTOU LLODOV TOOONTOU ANLWETAL Xal ÖEY OLLEVOG ÖLXOLOV gic ÖVOLLO. ÖLXAXLOU LLODOV ÖL-
X OLOU ANLUETAL dr d} X  ÖC X  40 TOTLOY SV  E, TOV LLX.DGOV TOUTOV TOTNPLOV DuXDOU LLOVOV ELC OVOLLO
LO TOU LV A Y 2  DLLV QU L ATOÄEOT) TCOV, LLLOD'OV SOXUTtTOL.41

X@®p06]  S  i  zUpN SUDUYXGPOCG26 ToU ]
2l KXATABoaLVELV ] KATABALVOV ÖLEOY OLLEVOL ] £LO0EOYOLEVOL
O8 Xl ] Ö8]
2Q 0006A0 V] TO0OONATYAV ö7 ca(mrp)ovV]  AA Y OV Wessely

XOTOV] MÜ TV KACAYOUG] KXu(KYOUG Wessely
31 T“7Q] — N 39 QUV]
ö2 ÖLOEOUVOLV] ÖLOEOOLV 4U XV  E edı)  He N

SUSXEV SL00 [597 VELÖ VEXENV S00 N SXUTOU| X TOV



Fragmente eines griechischen PerikopenbuchesFragmente eines griechischen Perikopenbuches  79  C E Dönnherstag ?)  ? Mt 9,35—  Kal zepıHyev ö Incodc ...  Größere Lücke in der Hs!  ......  . = Ostersonntag ?)  Jo 20,1—18  (TT 3E ı& 7&v caßBdrtawv Kapla H uaySaknv) EpystaL mpot oxortiaG ETı 0UONG Elc T LWM-  TpEXEL 0Öv Xal  wetov) [J,linke Spalte] xal Bitreı (töv AML)Sov HppEvoV &x (TO)U vNLELOU  KoyetaL Tpdc Olw6vA TETpOV Xal TpdC TV XAAOV LAxONTAV Ööv Eplieı ö Incolc - xal Aeyel dü-  Toic Hpv TÖOv XUpLOV &x TOU LvNLELOU Xal 00% oldayıev moD EINxKay aUuTtOV - EEHADEV 0Uv 6 TE-  Tp0G Xal 6 M0g padnThG Xal HoXOVTO Elg TO UvNLELOV Kal4? Erpeyov ol S00 6L00 xal 6 XAAOG  uaInThc TpoESpapev TdyELOV TOÜ TETPOU - Xal HAdEv TPÖTOG Elc TO WWNMELOV -KAl TAPAKUWAG  Plereı xelpeva T Ö96vim 00 evTOL Ye4? eloNAdev + EpyetaL 0Öv Xal GlyLwV TETPDOG dKOAOLSOV  AdTÖ + xa sloHAdev elc TO UuMmEiOV Xal Dewpel T& Ö96vix xelwevo Xal TO GouSdplov 6 Av Erl  +%(c) [rechte Spalte] (xepauifc «)üTod Se(Sepe)vov4t 00 uetd TÄV ÖDO0VLOV XELLEVOV + ANM  Xwplc EvtetuALyEevoV elc Evo TÖOTOV  T6tE 05y eloHAMev xal 6 MG LAÖNTHG Ö EMOV TPÖ-  TOG elc TO UvwNLElOV xal 18e(v) xdal E)TiOtELGEV  00SE(nm) yYAp f8zı00v TC(H)V YpahV ÖTL  Se(t «)üTöv &x vexpäv dvaoıthvaL - dnH(A9)0V45 ma(AL)V mpOG TOUGtS LAn T(dc)47 - Lapla ÖE  ÖC 05v Exlalev mapexueEV Elg TO UWNLELOV Xal  iorhX(eL) TpOc T WVNMELO EEm XAaLOoLOA  Hewpel S00 d&yyEXovug &v Aeuxolg xafelopevoug - Eva mpdc Tf XEPA(AN) Xal Eva TpOG (TOL)G  xo0ly 8r0u Exeıto Tö CÖn (TOo)ü Inco - xal AEYovoLyY wüTY) ExeivoL YüvaL Tı xAaleıc - ASyEL  adToic Erı Hpcv töv xUpLöv Lou [K, linke Spalte] xal 00x (ol8)x (m05 E)Imxoy AUTÖCVAS  xaü)ra elmolon Eot(pd)ON Elc A Örlow xal Hewpel TOvV InNcodv EcTÄTtA Xal 00x YdeL ÖTL IN-  c006 EoTtLWV  Xyeı wötrf) Incode yüvar - i xAaleıc tiva Cnt(e)iG + Exeivn Soxolom ÖT(ı 649  xn)roup6c Zortlıy) AEyeL adTÄ xüptE + (el 00) EBAoTACAG AUTOCV -) EITE LOL TOU EINUCoc)  adtdv xdyO AdlTö)V dr& + AEyeL AUTO Incolc wapıd(L) + oTpApETO(A E)xeilvn AeyeL dbTO EP-  \  u  patortl faßBouvel - & AEysTtaL Sıöckaxkahe + AeyeL aüty ® + I  7 ATTtOL LO  u51 oüre YAp dvaßtBnxa  ROI Töv TATEpO LOLS? TOpELOL SE p TOUG dSeAmode [LOL Xal ln& AUTOLG dvaßal(vw) TpOG  zöv xarTepa (LOV) Xal TATEpO ÖLÖVY Xal TOV e6v OL Xal Dedv Ö(LÖV :) EpyETAL LOPLÄL  oySahnım dvayyenlovoas® toic uadnıaic Etı Edpa [rechte Spalte] xx Töv xüpiov Xal  TtadTtA) Elnev aütY:  i yeirontan = Ostermontag ?})  Jo 20,24—?  Onyäc 8& eIc &x täv Schdexn 6 Aeyöpevoc Slöunoc 00x [n] Hv uet’ abtäv öTte HAdev 654 in-  c056 - KAeyov 05v «T& ol ML pLaINTAL Sopdxayev5® Töv XUpLOV - 6 SS Eltev AÜTOLG - Edv N Löm  &v Talc Yepolv xuTtol TÖv TüTOV TÄV HAMV - Xal BdAw OL TOV SdxTtuAOVPS eig TOv TUTOV®? TV  HAv xalP8 v Xelpd moub® elc Thv mAeLpAv AüTOU 0Ö [Ll OTLTEUGO + XAl [LED” HLEPAG ÖxTtO  zedhıy hoay Zomw ol uafntal adtTOD xal Dapäc ET AUTÄV - EpyeTtAL Ö Incolc TÄV Qüpov xE-  XAELOLEVOV Xal ZotN sic TO LEGOV Xa(l) Elnev elphwN Öpiv elta AeyeL T DWu& - epe TOöv(...)  Größere Lücke in der Hs!  B —— ——  42 xal] — N  51 1 &mtou Lou] N ou &xtou N  T  48 ve (Wessely) oder 82] u&vtoı N  44 3e(Sepe)vov] Se(op£)vov Wessely N  58 Ayayyelovoa] dyy)ovoa N  45 4rı 9ov] + o3v N  545] —N  55 Sopdxapev] &wpdxapev N  46 7006] «Ötode 0i N  47 LONT(dG)] LaONTOL  58 (L00 Töv ScxtuAov] Töv SdxtuAGv wou N  48 qdTö(vV)] + xal Wessely  57 zOrov] törov N  58 %al] + BAhew OoU  49 6] — Wessely  50 yürYi] + incods N  59 u00 — NDonnerstag ?) Mit 9, 35—
Kat TEPLNYEV LNOOVC

Größere ücke der Hs!

Ostersonntag Jo 20, 1—18
CL ö AL C(ODV xB BATtaVv LAOLO LOAYSCANVN SOVXETAL TOwT OXOTLAC Zrı QUONG £L6 TO ILV/) =

ToEVEL OQUV XlWLELOV) [ 15 lınke Spalte] Xal BASTEL (TOV AL)OV NOLEVOV SV (To)V LLVNLLELOU
EOYETAL TO0G SLULOVA TETOOV Xal TO0G TOV A XAOV LLXÖNTNV ÖvV SOLÄEL Onr LNGOUC XL AsyeL (XU -
TOLG HOoV TOV n  XUDLOV SV TOUL LLVNELOU XL QUX% OLÖXLLEV ZUOU SONKAV U TOV ECNMDEV QUV O+ TE-
TROG XL © AANOG LOAONTNG XL NOXOVTO £LC O LLVNMELOV XaL42 ETDEYOV OL 800 ÖLLOD XL Onr A NÄOG
LAÖNTNG TOOEÖDALLEV TAYELOV TOU TETDOU XL HADeV TOGOTOG £Lc TO LLVNILELOV Xal TAHAKUUAG
BAETEL XELLEVO anl0 d 096vıo QU LSVTOL Y848 £LONADEV SOYETAL QUV KL GLLLGV METDOC XO GV
XUTO KL ELONADEV eic TO [LLVNLELOV Xal VEGOODEL anlo 4 Ö96vLx XELLEVO Xal O SOVÖXPLOV On TV Arl
HCC} rechte Spalte] (KEDAANC X OTOU ÖE(ÖELE)VOV44 QU LETO TV Ö90vVLGV XELLEVOV AAA
Y@pLC SVTETLALYLLEVOV gLC SV  E, TOTTOV OTE QUV ELONADEV Xal A NKOC LOÖNTNG On &.  z  yr  COV  Ar MNEO-
TOC £LC TO LLVNLLELOV XL LÖe(V) Cal E)MTLOTEULGEV 0UÖS( T YAXO Y Ö2LOCV TV YOXONV OTL  $
Ös(L X)ÜTOV S% VEXPOOV ANVOOTNVOAL AT A 0V 4S TACAL)V TOOC T0UG46 LO TC  XC  >47 LO  OL ÖS

C QUV ZUAÄOMLEV TAOEKUWEV gl 6 LLVNLLELOV KLLOTNXEL) TOOG T LLVNLLELG X  C® XAÄCLOVOO
VEwQDEL S00 AYYENOUG SV ÄEUXOLG KAOECOLEVOUG SV ToOG KEDACAN) XL SV  E, TOOG (TOL)G
OGLV TCOQOU ZuELTO TO GOULX (TOo)U LNG0U XL AEYOUOLV XT &veLVOL Yüvorı TL KÄCLELG AeyveL
XUTOLG ÖTL HOOV TOV o  Q  > LOU lınke Spalte] KL OQUX Colö)e (mOoV EYONKAV T y48
TAÜ)TO SLTOUDOO EOT(OA)ON £LC T —>  »O XL VEwPEL TOV LY)O OLV SOTOÖTA. XL QUX S  1}  ÖöeL H LY)-
GOUC SOTLV AeyeL ÜT LNOOUG YüvaL er KXAÄCLELG LV OntEI EXELVN 80X%00U0A OTL 49
KN)TOLPOG SOT{LV) AeyeL XÜT@O XUpLE (el °19), EBAOTAGACG v ADa  6C SLITE LOL TEOU ZONnuCaG)
U TOV S  A0} UCTO)V S  O  n AsyeEL UT @O LNO0UG LXPLACWL) STPAOELOCA £)XELVYN AeyeEL XUTO ß

erDALOTL @xB Bouvel AEYETAL SLÖdGKAÄÄE AeyveEL xuTtY? XTICTOU LO OUTEA YAXp Avaßsßnıoa
ToOC TOV TATEDC WLOU* * TOREVOV TOÖOC TOUC ÜÖENDOVUG WLOU KL S LT XOTOLC Ava Bl vo) T OOG
TOV NATEDC 0U Xal TNATEDC DLÖV XL TOV 956vV WLOU XL SOV K LÖV ECYETAL LLOOLALL
LAYÖOHANVN Avayyeilovoa?3 TOLG LLOAÜNTOALG ÖTL 3  vG) rechte Spalte] Kl TOV XÜPLOV xial
TAUTA) SiTEV OT

5 O O: Bl B: 8 UOstermontag ?) Jo 20;
Oanuäc 16 5V% TCOV S0OÖdEXA Ö AEYOLLEVOG ÖLÖULLLOG QUX. E 7V WET XÖ TV ÖTtE HADeV 5 LN -
CSOUC EXNEYOV QUV XUTO OL AAAOL LAÖNTAL S0OPAKALLEVSS TOV XLPLOV ög SITEV %ÜTOLG mı)  3 L LÖ@
SV TALG YSDOLV X TOD TOV TÜTCOV GV NAGV  A Xal BAAo WOU TOV d tuLAOvVSS gic TOV mUT VS7 TOIV

NAGV  A KLB TV XElpC WOu* ® ELG TV TÄELOAV MÜ TOD QU L GTLTEÜUGCA® Xal LE NLEPAC OX TG
TEOLAÄLV HOO SG OL LO ONTAL Ü TOU AL OLA ST MÜ TOOV EOYXETAL LNOOUG TV Quo6V -
KÄELOLEVOV XL SGT 2LC TO LLEGOV K SITNEV ELONVN DILLV STa AeyeL T Ü OUA DEDE OV

Größere uCc 1n der Hs!

42 XL | L ATETOU 0U ] L WOU ALTTUTOUL
LOU ]Wessely oder Ö6 ] LLEVTOL

Öe(ÖeLLE)VOV] ÖE(OLE)VOV Wessely AVOAyYYENOUOA] ÄyYYENOLOC
AA OV] QUWV 5  On ama NF

55 SOOXKALLEV ] S@WOXAKAULEVTOUG] XÜTOUG OL
4” LA ONT(AG)] LOONTOL LOU TOV Ö%KTUAOV | TOV S x tTLAGOV LOU

X  64v)] XL Wessely 57 TOTOV] TOTTOV
58 XL} ß  AAO LU49 Wessely
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amber

est der Enthauptung des Joh Mc „ 14—2
(Kal NXOUVOEV Or Baoıleuc HOOÖNG QAXVEDOV YAXp SYEVETO O ÖVOLLX. Ü TOD Xal EXEYOV OTL LOAVVNG
On BATetTLCOV EYNYSEPTAL SEX% VEXDOV XL ÖL TOUTO SVEDYOUOLV XL ÖUVOLLELG SV 23-  > AAAOL
EXEYOV OTL  H4A NAELAG SGTLV A AAOL EXEYOV ÖTL TOGOONTNG C eic TOOV TOOOQNTOV AKOVTAC
Onr- SAEYEV OV  gr EY® ÜÄMNEKEDAALON LOCVVNV QÜUTOC NYEPIN XÜTOC YAXD Cn S  S  v“ AÄTNOCTELAXG
EXPATNOEV TOV LO VVNV Xal SöNGEV Ü TOV SV DUAXKT) ÖL 3  m.  v“  O TV YUVAaLXA LÄLTETTOU TOUL
XÖENDOU W TON OTL  HA Ü TYV EYALLNGEV EXEYEV YAXD On LOAVVNG T !wn  v OTL  LE QUX EESOTLV GOL

EYELV TV YOVALXO TOU) E, lınke palte] AÖEANDOU GOU 3  w.  v SVELYEV LI-  } AL NOEAEV
XÖ TOV ATCOXTELVAL XL QUX. ö0 vavtOoS® On YAXO NOWÖNG £OoßELTO TOV LOXVVNV el  50C XÜTOV
XVöpe ÖLXOLLOV KL X YLOV XL GUVETNDPEL XO TOV KL AKOVCAC NÜTOV OX NTOPEL XL NOEOC
XÜTOD NAXOVEV Xal YEVOLLEVNG A  V  WEPAXC EÜXALOOU ÖTE NOOÖNG TOLG VEVEGLOLG Ü TOV ÖELITVOV
ETOLNGOEV TOLG LEYLOTÄOLV U TOD XL TOLG XELALXOY OLG KL TOLG TOOTOLG TNC VAAARLAC Xl
ELOEADOUVONG TNG DUuYATOOC Un Ö0G  .  X  ör  z  .  NP: Xal ÖPYNGALLEVNG NCEGEV T Z  v= XL TOLG
GUVAVAXELLEVOLG ÖS BaAaLAsuC SITTEV T XOPACLO XÜTN rechte Spalte] GOV LE n  3 DEANG
XL (D G OL XL OLOGEV QÜTY) OTL  4 62 S XLTNONG WW GOL E@wc ‚  A  NILLOOUCG TNG BAGLAÄELAXG
LLOU XL EEEA DV S ITTEV NTEL ÖTG an ALTNOOLAL u SITEV TV KEOQAAÄNV VOUvL  LV
TOU BaTtLCOVTOG XL eL68X 90000 u59  C LETCO GT0OLÖNG TLOC ©TOV Bacılsa NTNOATO ASYOULOC
SE LV EEXUTNG ÖC WLOL n  ı] TLVOAxXL TV KEOXANV (DOXVVOL TOU DATTLOTOU XL TECLÄUTOG
YEVOLLEVOG BaoLAsuCG öLO TOUC ODXOUG XL TOUC GUVAXVAKELLEVOUGSS OQOUX% NO EANGEV %DEetTNOAL
KÜTNV XL ON  UuC AT OGTELAÄCUG BAGLÄEUG OTEKXOUACTOPA ETETACEV EVSEYXCAL TOV KALODAANV XU -
TOU aln  elı) mva 64 KL AT V ATITE [F, lınke Spalte] KEOQAAÄLGEV OCUTOV SV TN DUACKT) XL NveY -  2
HEV TV KEDAÄNV XÖ TOD vn  e LVL XL SS@XEV Ü TYV T XOPATLO X.XL T(!) XOPAGLOV HA  Ö® -
KEV XÜTNV WNTOL KOTNG KL XKOUSAVTECG OL LXÖNTAL X TOD HADOAV XL NHOAV TO TTOLX
XÜTOV XL SUNKAV X0 TOveS SV LVNLELOG :

est der eburt des Herrn) Lc Z LA
"EysveTtTo > SV  o TALG NLLEDALG EXELVALG SENADEV ÖOYLA TNAOC XAXLOXDOC XÖ YOLOTOU Anroypabaxodaıt®
TG OAV TV OLXOULLEVNV E  XÜTN ÄTOYPAON TOOTN SYSEVETO N YSELOVELOVTOG TNCG GUOLAC XUDLVO
XL ET OPELOVTO TAVTEC ANOYOAOSC ÖL ÖXASTOCG £LC TOV SV TOU TOALV rechte Spalte ] X VE  &,  E  ß
ÖS XL LOONO o  „ TNCG YAAÄLAOHLOC S% TOAEOC vVaxCxpsO £LC TV LOUSCLALV 21C TOALV ÖQXUVELÖ NTLG  En
KOÄELTAL BNYÄsEL ÖLA TO SiVOoL OÜ TOV E 0LXOQU XL TATOLAG SQUuELS ATOYOAVACÜCRL GUV LL
OL TN LLELVNOTELLLEVN SS C  > 00ON m.  >  aı) SEYSEVETO SV T SivoL XÜTOUCG SXEL ETANGONGAV XL

WEDAL TOU TEXELV ÜTYV KL SmeVxEV TOV ULOV XOTNG TOV TOOTOTOXOV XOl SOTAPYAVOICEV Ü TOV
XL AVEXAÄLVEV OXUTOV SV DATVN SLOTL OQOUX. HV XUTOLG TOTOC SV  A T KATAAULATL XL TOLLEVEG
HOAV SV Y@Pp!  Q T XT Y PAULAOQUVTEG XL QUAÄKGGOVTEG DUAÄCKAÄG TNG VUXTOC zn  Au TOV
lınke palte] TTOLLLVNV U TCOV XL A y YEAOG XUOLOU >  n) XÜTOLG XL E XUQLOU MECLE -
Aciev XÜTOUC X.XL EO0BNONCGAV mOßov LLEYOAV K.XL S{TTEV XÜTOLCG &Y YEAXOG L7 DO  (  ELOUE 50!
YAXD SÜXYYEALCOLLAL ‚  DLLLV VDV LEYAANV NLG S6TtTaL TOVTL T AXG® OTL  e SETEYX IN DLLLV ONLEDOV
G@OTNP OC SGTLV XELOTÖCG XUPLOG SV mTOAEL ÖQUVvELÖ XL TOUTO ‚  DLLV ON{LELOV EUONGETE BoEO0C
EOTAOYAVOLEVOV XOAKELLSVOVE® SV DATVT XL EEXLOVNG SYEVETO GUV T A yYYEA TANT OC OTD
TLAC 00paxvou?® YXLVOUVTCOV TOV 9e6v XL ASYOVTOOV Ex SV übloTtoc‘1 DE XL —-  alı) YNGC eLOoNvV'® SV
XÖ OGOTOLG < Öö01L073 XL SYEVETO CC ATNADOV TT UT COV £LC TOV OUCAXVOV rechte Spaite] OL

e)Ü yyeloL OL TOLLEVEG SAAÄOULV TOOG ANMNAOUG ÖLA OLLEV SWG BnNÖAsEL XL ELÖOLLEV TO ONLLO
TOUTO TO YEYOVÖC On XUPLOG EYVOPLOEV NLLV KL HAdov74 ONEUVGAVTEC KL X VEDOAV TNV
LAXOLALL KL TOV LOONO XL O BoEOOC KELLEVOV SV TN OATVN LÖOVTEC /  VOCLOAV  m mEG TOU

SÖUVOAVTO| SSUVOLTO LLELVNOTELLLEVY]| ELLVNOTEULLEVN
XOTNG ] TNC 69 KXOAKELLEVOV XL XELLEVOV
V | A)  S 00 20%vV0U ] QUIAXVLOU

OWLOTOG] LUWLOTOLGGUVAVAXELLEVOUG ] AVOAXKELLEVOUG
a  e TLVOAXL] £L0NV] £LONVN
XOTOV] MUTO £US0XL0] SÜSOXLAG
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ÖNLATOG TOUL AAA S EVTOC XÜTOLG mTEpL TOU TALÖLOU TOUTOUL Xal MAVTEC OL ÄKOUCAVTEC SO AXULA-
OXV mEpL TOOV NAANDEVTOV U7TTO TOOV TOLLEVOV TPOG XÜTOLG ÖS LL ITA VTO GUVETNDEL Ü
ÖNLATO TOAUTA. GSLLBAANOUOA7S SV Tn XADÖLC SXUTOLG?S XL ÜTECTREWAV OL TOLLLEVEG Ö0EALOVTEG
TOV £OV ET TO.GLV olc NKOLOAV lınke Spalte] XL {Ö0V Ka  WC ENXAN ON TDÖOG XÜTOUG

5 0, 09 . 0, 080808 est der Gottesmutter) Lc 1,27—32
‘EysvertTo > SV T ASYELV XUTOV TOAUTA ETAOXOA TLC DOVNV YUVY) SV  o TOU ÖXAOU SITEV XUTO LO -
XOl XOLALCO BauotXOcAXOd XL LA TOL x  QÜC EINACOGAC XÜTOG SLTEV LLEVOUV Y£77 LAXA -
DQLOL OL XKOVOVTEC TOV AOYOV TOU H0U Xal QUAÄCLGGOVTEG TOOV ös OX AGV ET OOLCOLLE VV
NoExXTO ASYELV YEvec X YEveEc TOVNOC SOTLV ONLELOV CnNTEr Xal ONLELOV QU Ö0INCETAL
XOTY) el LT TO ONLELOV LCOV: KT  WC YAXD EYEVETO LOVAC TOLG VLVEULTALG ONLELOV OÜTOC S6TaL
XL LLOC TOU A Ö OOTOU YEvVEC TOAOTN BaAoLALOOA [rechte Spalte] VOTOUL EyspONGETAL SV
TN XOLOEL LETO TV XVÖöROV TNG YEVEXG TAÜTNG XXl KXOATAKOLVEL XÜTOUG ÖTL HADev SX% TV TEOC-
T TNGC YNGC XX.OUGAaL TV COMLAV SOAÄOLGVOG X.XL 1500 TEAÄELOV TOAÄOLGOVOG Cr XVÖpEC VLVEUL-
TL AVACTNOOVTAL SV TN XPLOEL LETO TNG YEVEXC TAUTNG AL KATAXOLVOUOLV KÖTIV ÖTL  &E LETAVON -
0V 78 ELC TO XNPUYLO LV AL So' TÄELOV LVL S *

gleichen 'Tag ?) Lc 24,36
Tadte W TOV A0OUVTavVV?®? XÜTOC EGTN SV LEC® U TOOV XL AeyeL XÜTOLC £LONVN ?  DILLV LON -
ÜEVTEC > AL Ei.n0ßoL YEVÖLLEVOL SÖ00X%0ULV T VEULLA VEODELV XL SÜTTEV XÜTOLC x TETAOAYLEVOL
SGOTE XL ÖL TL ÖLXAOYL(GLOL

Wır behandeln DUn die auf dem erstien oppelblatt erhaltenen
Evangelienabschnitte, die, WIe WITr annehmen, für die Fastenzeıit bestimmt

Es f£ällt dabe1 auf, der Manuskrıipt für die ehedem vorhandenen
Überschriften freie Raum VOT den einzelnen Perikopen verschieden groß
1st. Der Begınn einer esung ISt, WIe bereıits erwähnt, durch en
J-ähnliches Zeichen angemerkt. So 1sSt VOT der Perikope LUr eine halbe
Zeıle leer, VOT der drıitten jedoch finden WIr freie eılen, VOT der vlerten
sind D ebenso VoOoT der fünften und sechsten. Wıe die Jjeweılige Über-
schrıft gelautet hat, WwIissen WITr nıcht, doch kann diese VOT dem vangelıum
nıcht groß SCWESCH sSe1IN. Es hat 1m Ms höchstens e1n XAAOV (sc EÜXYYEALOV)
oder eine kurze Angabe (eic TV GÜUVAELV atz gehabt.

Schauen WIr bezüglıch der Überschriften bzw. der Verwendung der e1IN-
zelnen Evangelıen das obenerwähnte Fragment einer koptischen Evangelıien-
ste Hıer finden WITr für die erktage der Fastenzeıit (von Montag bıs
Samstag) jeweıls eine esung angegeben, für den Sonntag jedoch regel-
mäßig TEe1 und ZWAal für den y»Abend des Sonntags« Samstagabend), für
den Morgengottesdienst N ONYN OR OLV genannt)®°® und dıie Synaxıs
(cuvarye) Abend Sonntagabend). Die beiden Abendfeiern (am Sams-
Lag bzw. Sonntag) dürften mit der Eucharistie verbunden SCWESCH se1n,
der Morgengottesdienst des Sonntags ursprünglıc jedoch nıcht

Dies wenigstens Schermann, Agyptische Abendmahls-
Iıturgıen und wıird UrCc. andere Zeugnisse bestätigt, durch den
Kıirchenhistoriker Sokrates (T ach 439), der berichtet, aägyptische
Kırchengemeinden nıcht w1ıe überall der christliıchen Welt

1D SULBAANOUOA ] SUVBAAANOULOA 78 LETAVONTAV ] LSETEVONGAV
16 SXUTOLG] KÜTNC {9 A0OUVT@OV | AOÄOUVT@V
4 vyve)] — N Vgl Drescher 2 M 248
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Sonntag die Mysterien feiern. »Vielmehr en die Ägypter, die alexan-
drinisches Gebiet SreNZCNH, und jene der 'Thebais Samstag ihre OtteS-
dienstlichen Vers  ungen, kommunizileren aber nıcht WI1eE üblıch
dabe1 Vielmehr halten S1e eın und ergötzen sıch len möglıchen
Eiwaren, bringen dann erst Abend das Opfer dar und nehmen
den Mysterien teil« (Hist. eccl. V, 223 67, 6236 A)81

diese Noti1z des Sokrates völlig den tatsächlıchen Gegebenheiten enNnt-
spricht, wissen WIr nıcht. Die koptische Evangelienliste siecht jedenfalls
Zzwel Abendgottesdienste VOTI, einen Samstagabend und einen
Sonntagabend, wobel lediglich der zweıte ausdrücklich YSyNaxXls«
wıird.®8? Diese Liste hat deutscher Übersetzung folgenden Wortlaut (der
Anfang fehlt)83:
en (des Sonntags. ukas Und eın Vorsteher bat ıhn, indem sa:

»Guter eister „ « Lc 18,18ff)
Morgengottesdienst NENWN) ukas 2025 Und 1n dieser elt ein1ge, die

ıhm erzählten ber die Galıläer 1&
eıit der Synaxıs (OUVAYE)- Johannes 295 Und 1n der Miuiıtte des Festes

Jo
Montag. Johannes 2925 »Stehet auf en WITr VO  - hier. Ich bın der Weın-

stock Jo 14,31 b ff)
Dienstag. ukas Und tLirat e1In. HKr Z1ng durch eriıcho Lc 19,1
Das kleine est OC Matthäus 77 Wenn iıhr secht den Greuel der Ver-

wustung, der g wurde VO:  - Mit 4,15ff)
Zwischentag (Donnerstag). Matthäus Da Niworteten ıhm ein1ıge der Schrift-

gelehrten und Pharisäer Mrt 12,38ff)
Das große est (Freitag). Matthäus 75 es.  b, siehe, werde ıch euch die

Propheten senden „ (Mt 3,34ff)
Samstag. ohannes 284 Danach War ein est der en und Jesus Z1Nng hinauf

(Jo 5,1 ff)
en des Sonntags. Matthäus 22 Und geschah als Jesus geendet hatte,

seinen zwoölf Jüngern Weıisungen geben (Mt
Morgengottesdienst. ukas DD Und sprach ihnen dieses Gleichnıis, 1N-

dem sa: »Wer unter euch, der hundert Schafe hat ‚« e
elilt der Synaxıs. ohannes 275 Und da eın Mann unftfer den Pharisäern,

der Odemus hieß (Jo 3,1 ff)
Muontag. Lukas Sorgt nıcht für uer Leben, indem sa »Was sollen WIr CSSCI1«

oder: »Was sollen WITr trinken GL 12:22
Dıenstag. ukas Und da sich die Menge be1 ıhm versammelte, begann

SaSCIH. »Dieses Geschlecht 1st ein böses Geschlecht „ « (ILC ‚29
81 Vgl Schermann, Agapen ın Agypten und dıe Liturgıie der vorgeheıhgten

Elemente T’heologie und Glaube (1913) 77-87; Gamber, Das Eucharıistie-
gebet ım Papyrus U“on Der-Balızeh UN: dıe Samstagabend-Agapen ın AÄgybpten ÖOst-
TO) Studien (1958) 48-65

8 9 Von den Mönchen der Scetischen Wüuste, die getrenNnt voneiınander ın en
wohnten, wıssen WIr, da{fß S1e Samstags und Sonntags gemeinsamen ucha-
ristiefeiler zusamrnenkamen, die regelmäßig mit einem gemeinsamen Mahl (in der
© verbunden WAärI , vgl. Marıa Cramer; Monastısche Liıturgıe ın koptischen
Klöstern JLW 14 (1934) 221[

Vgl Drescher A, A, (mit koptischem 'Lext und englischer ber-
setzung).
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Das kleine est Matthäus 59 Und als s1e aus ericho herauskamen, ıhm
eine große Menge Und sıehe, wel Blınde saßen Wege (Mt

Zwischentag. Markus 148 Jesus antwortete, während 1mM Tempel ehrte, indem
sa »Wiıe die Schriftgelehrten, dafß Christus (Mc LE

Das grole est ukas Und l geschah, als sich ericho näherte, ein
er (1 18,35

Sıonsamstag. arkus Und Pascha un! die Tage der Ungesäuerten Brote standen
bevor (Mc

Sıonaben Matthäus. Und als s1e sich Jerusalem näherten (Mit
Morgengottesdienst. ohannes 2319 eC| JTage VOLIT Pascha kam ach

Bethanıen (Jo
eıt der S5Synaxıs. Johannes 211 Und da en kranker Lazarus Von Bethanien.

(Jo
Und sS1e lobsangen. Sıe gingen hınaus Matthäus (Mit 6,30f£f)

Zweiıter Matthäus »Stehet auf, aßt gehen! 1€. hat sıch g_
aht (Mt 26,46

Driıtter. Matthäus. Und als Morgen wurde, kamen die Hohenpriester und be-
m sıch mMIi1t den testen beraten (Mit 2171

Vierter. Matthäus. Jesus stand VOL dem tatthalter. Der Statthalter fragte ıhn
(Mit 211

Fünfter. Matthäus. Und einige Von 1.  en, die dastanden, sagten: Dieser ruft den
1ılıa (Mt 27,47

Sechster. Matthäus. Und als der en gekommen WAaTrT, kam en Reicher VO:  -
Arımathäa, dessen Name Joseph WTr (Mt 151 1)

Samstagnacht. Matthäus. Und nächsten T ag, der der ag) ach Parasceve
WAaTr, versammelten sich dıie Hohenpriester (Mt /,62ff)

elit der Synaxıs en atthäus. AÄAm en des Sabbats, Morgen
VO:  3 dem ersten ag) der Woche kam Marıa (Mt 28,1

> S dı f  C C C der Auferstehung, Matthäus. Und als S1e fort-
gingen, siehe da kamen einige der Wächter (Mt 28,11

eit der Synaxıs. ohannes Und Sonntag Z1ng Marıa Magdalena hinaus
ZUm Ta (Iohannes ? } Amen. (Jo
Es 1st möglıch, jedoch vorläufig nıcht beweıisbar, die hier wıieder-

gegebene koptische Perikopenliste dem gleichen ypus angehört WIe die
Wiıener Fragmente. Möglicherweise handelt sıch be1 diesen Evangelien-
abschnitte aus den ersten (vielleicht der ersten) der koptischen Liste
fehlenden Fastenwoche8?4.

Waren dıe Wıener Fragmente analog gebaut WIE die Liste, enthielten
diese für Samstag/Sonntag TrTe1 Lesungen und für die Wochentage jeweıls
1Ur eine, dann könnten ersten Doppelblatt eingangs die vangelıen für
den Morgengottesdienst und dıe Feier der Synaxıs des (ersten ?) Fasten-

vorliegen, die übrigen l1er waren entsprechend für die jer ersten
erktage der (ersten) Fastenwoche bestimmt SCWESCH.

Eıine weıtere Möglıchkeıit darf jedoch nıcht ungenannt bleiben Wıe
eingangs an griechischen Lektionarfragment, das Miılne
ediert hat, 1Ur für die Samstage und Sonntage der Fastenzeit Lesungen
verzeichnet sind, könnte dies auch hier der Fall SEWESCH sSE1IN. Wır hätten

Im dauerte die Fastenzeıit Ägypten ochen, später acht  9
vgl ahlfs A, 178£f7.
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dann auf dem Doppelblatt Lesungen für TrTe1 Fastensonntage erhalten.
Diese rage kann letzthin erst dann entschieden werden, WC miıt
unserem Perikopenbuch Vergleichbares gefunden wird.

Der Annahme, cS sıch Evangeliıen für dıe Fastenzeıit handelt,
entspricht der Inhalt der ausgewählten erıkopen, die ZUr Buße und Nach-
folge mahnen. Es siınd dies

Mt 3,1-12 Bußpredigt des Johannes » L’uet Buße, denn das
Hımmelreich hat sıch genaht«.
Mit „13-17 Taufe Jesu durch Johannes: C damıt jegliche Gerech-
tigkeıt erfüllet werde«.
Mit 4.23-512: Das Evangelıum VO Gottesreich: » Jesus ZOS umher
das Evangelıum VO Reiche predigend«.
Mit „13-20 Die Zzwel Wege »Gehet en durch die CEHNSC Pforte; denn
weıt 1st die Pforte und breit der Weg, der 1Ns Verderben führt«
Mit 10,37-42: Von der Nachfolge: »Wer sein Kreuz nıicht auf siıch
NnımmMtT und nachfolgt, 1st meıliner nıcht WEeTrT«,
Mt 9,35-( ) Berufung der Apostel: »Die Ernte 1St grolß, der Arbeiter
aber sind wen1ge«,

Das gleiche Evangelıum WIE Nr (Die ZWel1 Wege) findet sıch für den
Begiınn der Fastenzeit (In Quadragısimae) auch Ran des 50g
Korbinian-Evangelıars angegeben®5, desgleichen kennen diese Perikopen

(Donnerstag und) Freitag der Fastenwoche syrısche Evangelienver-
zeichn1sse®®. Vermutlich steht dieser Abschnitt (wie auch die übrigen)
Beziehung ZUT Unterweisung der Katechumenen VOT der Taufe (vgl die
Dıdache mit der Lehre Von den Zzwel Wegen!). In den koptischen Lekti-
onarıen sind die genannNtenN Perikopen für andere Tage außerhalb der
Fastenzeıit bestimmt?8?7.

Das Eıinzelblatt (G. 2324/J-K) mıiıt Zwel Osterevangelien reihten
WIT der obigen Wiıedergabe der Wıener Fragmente ach dem Doppel-
blatt mM1t Evangelıen der Fastenwoche e1n. Die Perikope (Jo 20,1-18)
findet sıch der koptischen Evangelıenliste als Evangelıum für die Feıier
der Synaxıs Ustersonntag. Nach ZWel freien eılen; auf denen ehedem
eine Überschrift stand, folgt den Fragmenten das Evangelıum vom

ungläubıgen T homas (Jo 20,24 iL) ohne die üblıche inleıtung (Jo
20,19-23). Diese Perıkope iindet sıch den abendländıschen Evangelıen-
listen regelmäßig Sonntag ach Ostern, ebenso 1n den konstantinopoli-
tanıschen und syrischen88, scheint jedoch uUNsSsSereI Perikopenbuch für

8 5 Vgl G. Morin, Un NOUDEAU LYDe lıturgıque Rev. bened. 10 (1893) 250:
Be1ißel d. d. 101

86 Vgl Beißel d. d. 26
87 Vgl die Übersicht be1i Vaschalde,; Mus 45 (1932) 1251f.
88 Im Cod Borg. Copt 21 (18 JR.) erscheint Jo 0,19-23 1mM Orthros des Sams-

Lags der Osterwoche; Jo 20,24-31 Messe des gleichen Tages; vgl (Codices Copticı
Vatıcanı 14:1 Rom 9565 1eselbe Anordnung auch schon 1mM cod Scalı-
ger1 242 der Universitätsbibliothek Leyden; vgl B (1915) 2058
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den Ostertag (oder für den Abend des Ostersonntags®?®) bestimmt SCWESCH
se1n, da unmittelbar dem Abschnitt Jo „1-18, der offensichtlich

ÖOstersonntag verlesen wurde, folgt?®.
Das 2. Doppelblatt (G. 2324/E-H) enthält Evangelıen für est-

tage. Es sind dies
Mc „14-29 Fest der Enthauptung des Johannes (29 DZwWw August)
Lc 2,1-20 est der Geburt des Herrn (25 Dezember)
T 11,27-32 Fest der (jottesmutter (26 Dezember)
L 5:  - gleichen lag (?)

Die Perikope (Enthauptung des Johannes d .} findet sıch
fast allen INOTSCH- und abendlichen Lektionsordnungen, die zweıte dagegen
(Weihnachten) Wr nıcht überall üblich An iıhrer te findet sich vielfach
der Abschnitt Mt 2,1-20 (Anbetung der Magier), erwähnten Korbi-
nians-Evangelıar (Beißel d 100) und der Liturgie Von onstanti-
nopel (Beißel d. 30) Es g1bt auch och andere Ordnungen So fand

Ravenna der Weihnachtsvigil der Abschnitt Lc ‚26-38 (Verkündigung
des Engels) und Festtag selbst Mrt „ 18-25 (Generat1o Christ1ı S1C erat

Verwendung?!.
Der Abschnıitt Lc 2,1-20 findet sıch abgesehen von uUunNnseTEeIIN Fragment

ü d. schon früh der römischen und der afrıkanischen Liturglie®2,
Möglicherweise bestehen diesbezüglich Beziehungen. 1 )as Fest der
Geburt des Herrn Dezember 1st Orient allgemeın erst Jh
eingeführt worden?®3. SO erfahren WIT AUuUus einer Predigt des Basılıus VvVon

Seleucıla, Bischof Juvenal (425—458 Jerusalem das Weihnachtsfest
eingeführt habe (PG Der unmittelbare Anla{fij azu Wr ohl
das Konzıl Voxn Ephesus

Im Zusammenhang miıt den dogmatischen Streitigkeiten der damalıgen
Zeıt; dıe mıit den Namen des Cyrull von Alexandrıen @; 444 ) und des

89 SO och eute der griechischen Liturgie, die Periıkope Jo 0,19-25 in
der esper (ın verschıedenen Sprachen) SECESUNSCIL WITr

Y O Vgl die für den Ostersonntag bestimmten Antıphonen des Ms Vat. Copt 23,
die ebenfalls in der Hauptsache VO ungläubigen '"IThomas handeln; herausgegeben
VOIl ebbelynck, Mus 44 (1931) 166.

Yı Vgl Gamber, Eıne alt-ravennatısche Epistellıste auUs der Zeıt des hl. Petrus
Chrysologus Liturgisches ahrbuc. (1958) 73-906; ders., Die Oratıonen des
Rotulus Uon avenna Archiıv fuüur Liturgiewissenschaft (1958) 4-6

Q ° Vgl Roetzer, Des Al Augustinus Schrıften als liturgiegeschichtt. Ouelle
München 104

So mMas 6S kommen, da{3 auch die ägyptischen (koptischen Lektionare be-
züglich der Weihnachtsperikopen keine einheitliıche ung kennen. SO VeEeT-

zeichnet das VO:  » Schäfer-Schmidt (Sitzungsberichte A A, 1907, heraus-
gegebene altnubische Lektionar für den 24 Dezember: Mit „18-25, für den 25
Dezember Mt 2,1-12, der Cod Kopt Ö  S von Göttingen dagegen für den 274 De-
zember Lc 2,1-20, für den 25 Dezember Mirt 2,1-12; vgl Schermann, Der
Katholık 02 (1912) 951

94 Vgl Croce, Zeitschrift für kath. eologie 76 (1954)
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Nestorius verbunden sınd, steht offensichtlich die Einführung des Festes
der Gottesmutter, als Begleitfest Von Weıihnachten, Dezember?®?®
der einem der darauffolgenden Tage (Sonntag ?) Die Wiıener Fragmente
AUus dem sind die alteste lıturgische Urkunde, worin dieses damals
Cuc Fest bezeugt wıird?6®. Es 1St naheliegend daran denken, da{fß 6S

Cyrill selbst Wal, der dieses Fest Alexandrıen eingeführt und die eNTt-
sprechenden Evangelıen-Abschnitte ausgewählt hat?7

beide Perıkopen WG 11,27-32 und Lc 24,36 für den gleichen Jag
bestimmt SCWESCH sind, könnte INan daraus schließen, dafß zwischen beiden
Evangelıen der Handschrift eine einzige Zeıle für dıe Überschrift
vorgesehen i1st och bestehen, WIE geze1igt wird, auch Bezie-
hungen Fest der Gottesmutter, SCHAUCIT SESAZT, den damalıgen
christologischen Streitigkeiten.

Die Periıkope (Lc 11,27-32) wurde gewählt des Satzes:! ySelig
der Leı1b, der dich > Die welteren Verse, »Dieses
Geschlecht 1St en böses Geschlecht und y»Gileichwiıe Jonas den Nın1-
viten ein Zeichen WAäal, WITF': e auch der Menschensohn diesem Ge-
schlechte sSsein (11;50); sollten wohl den dogmatischen Gegnern des
Cyrill gelten.

den ersten Blıck unverständlıch 1st CSy WAaTUuIn die Perikope
(Lc 24.,36 #% die vVvon der Erscheinung des Auferstandenen handelt, für
das Fest der Gottesmutter ausgewählt worden 1St. Ausschlaggebend
wohl die Worte »Sehet meine Hände und Füße, ich bın Cr selbst.
mich und seht, denn eın (Gelst hat nıcht Fleisch und BiGt, WIe ihr
seht, ich 6S habe« (24,39), die den damalıgen christologischen Streitig-

9 5 Vgl Kneller: Die Begleıtfeste der Weırhnacht Stimmen Aaus Marıa Laach
57 (1904) Y Baumstark, Begleıtfeste „(8-92

96 Im 508 Korbinians-Evangelıar wird ein äahnlıches est »Seconda natales« DC-
nNanntT, MI1t dem Evangelıum Mit „16-23; vgl Beißel d. 101

977 ezüglıc. dieses Begleitfestes VO:  - eihnachten besteht insofern ine Schwier1g-
keıt, als die späteren koptisch-monophysitischen Quellen ein est der (Gsottesmutter
ach eihnachten vermissen lassen. Es 1st jedoch durchaus denkbar, dieses
est ediglich 1n der Bischofstadt des Cyrull begangen wurde, ähnlıch W1IEe ein olches
für Konstantinopel durch die berühmte Mariıenpredigt des Proclus > 4728 er
429) Sonntag ach eihnachten (PG 65,679-92 nahegelegt wird 9 vgl Z 87
Das Fehlen des Festes 1n den späteren koptischen Liturgiebüchern zeigt, daß
sıch AÄgypten nıiıcht durchsetzen konnte, LTE 6S auch 1n Konstantinopel erst später
(mıt dem Datum 26 Dezember) ZU) festen Brauch wurde  5  * vgl 2837
Eıne letzte Sicherheit 1n 1N1SCICLI Frage bleibt auch hıer versagt, da 1n den Wiıener
Fragmenten keine Überschriften erhalten sind. Wır siınd daher für dıe Bestimmung
der Periıkopen ediglich auf deren angewlesen. Dieser scheint n wI1ıe 1mM
folgenden gezeigt wird, für die Annahme eines Festes der Gottesmutter 1mM Anschluf3
[l Weıihnachten sprechen.

98 Der erwähnte Göttinger Cod Kopt dagegen hat als Evangelıum 26 De-
zember Jo 1,1-13; vgl Schermann, Der Katholiık 02 (1912) 2513 das griechische
Menologıum wıederum : Mit „13-23; vgl Beißel d. d. 4() Unsere Perikope
findet sıch jedoch be1 den Syrern; vgl Beißel 25
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keiten eine geWIlSSEe olle gespielt haben dürften??®. Zu einer Siıcherheit be-
züglıch des Verwendungstages können WITr freilich nıcht kommen.

Die rage 1st och beantworten, WIeE wohl die age des ehemalıgen
Liturgiebuches, VvVon dem uns Jediglıch die Wıener Fragmente rhalten
blieben, WAar. FEıine nzahl der späteren koptischen Lektionare überliefert
getrennt dıe Perikopen für die Fastenzeit bıs Ustersonntag, andere die
Lesungen für die ONN- und Festtage Von Ostern bıs Pfingsten Die Lese-
abschnıitte für die Festtage wiederum Ssiınd dem koptischen Festkalender
entsprechend geordnet und beginnen mMit dem Neujahrsfest
(29 August).

Unsere Fragmente beinhalten Periıkopen aus der Fastenzeıt, aus der
Osterwoche und AUS der Zeıt VO ugus bıs ZU Dezember. Die
einzelnen Blätter STammMeEN wohl alle Aaus der gleichen Handschrift dıe
Von unNns VOTSCHNOMMEC: Ordnung richtig ist, WwIissen WITr nıcht EKs ist jedoch
wahrscheinlich, dafß das ehemalıge Liturgiebuch miıt der Fastenzeıit be-

hat Doppelblatt), annn die Tage Von ÖOstern bıs Pfingsten
(Einzelblatt) und schließlich die Feste VonPfingsten bıs Epiphanie (2 Doppel-
blatt) enthielt.

Zu Beginn des letzten erhaltenen Doppelblattes (auf Seite 2324/E) 1st
och lınks oben die Zahl 25) lesen. den anderen Blättern
fehlt eine solche, oder S1e 1st weni1gstens nıcht mehr lesen. In den kop-
tischen Handschriften können solche Ziffern sowohl dıie einzelnen Seiten
als auch ogen oder agen bezeichnen. Da sich UNseICII Fall
das Muıttelblatt einer Lage handelt und weıtere Zıiffern auf diesem fehlen,
bezeichnet die Zahl wohl die Bogenziffer.

Damıiıt sind WIr Schluß uUunserer: Betrachtung der Evangelienlesungen
der Wiıener Fragmente angelangt. Ihr es Alter 5 Jh.) macht sS1e für
dıe Perikopenforschung besonders wertvoll. Sie zeigen eine bereits weıithıin
ausgebildete Leseordnung. Aus dem Abendland kennen WITr aus der gleichen
Zeıt das Lektionar des Musäus Von Massılıa (um 450), ebenfalls ein D
schriebenes Lektionar, das jedoch alle TEe1 Lesungen (alttestamentliche
esung, Apostel, Evangelium) beinhaltet199, und das nde des Jh g_.
schriebene Münchener Fragment eines römischen Lektionars191.

99 Vgl ir Cyriaull VOIl Alex., ebr. Unus CTrZO est filıus et dominus, DCI
un1ıonem secundum naturam factum OMO verbum de1 e particıpans sangulnı
eT Carnı SICqueE assımılatum DCI Oomn1a fratrıbus; vgl ebon, Fragments arme-
NıeENSs du Commentaıire $r l’epitre AUX Hebraeos Mus 44 (T921) 100{£.

10 Vgl Gamber, Das LekRtionar und Sakramentar des Musdus D“on Massılıa
Rev. bened 69 (1959) 198-215; herausgegeben ist das Perikopenbuch ach einer

Hs des VO:  - old Lexte und beıten, Heft 26—-28 Beuron
101 Herausgegeben VOIL Gamber, Ephem lit. , (1958) 268-280
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Koptisch-bohairische exie
agyptlischen Gregoriosanaphora

VO:  -

Ernst Hammerschmidt

Abkürzungen
adı addıt, addunt

Ausgabe der koptischen Liturgien durch die Gamıyat
abna’al-kanısat al-qubtiyat al-urtuduksiya, Edıtion
a1lro
Kıta al-hülagı'l-muqgaddas,  e hrsg VO: Qommos .I-Iegu-
menO0s) ‘Abd al-Masıh Salı Kairo

ogr/kopt Bas griechische bzw koptische Jlextgestalt der ägyptischen
Basılıosanaphora

Böhlig Böhlıig, Dıie griechıischen Lehnwörter sahıdıschen Un
bohairıschen Neuen Testament Studien Erforschung
des chrıistlıchen Ägyptens, Heft U, München

Br Brıightman, Liturgıies Eastern an Western Eastern
Liturgies Oxford
t+ das bezeichnete Wort beschließt den 'Lext i1ner Hs
oder der Druckausgabe

T/kopt Greg griechische bzw koptische Textgestalt der ägyptischen
Gregoriosanaphora

kGr Hammerschmidt, Tıe Roptische Gregoriosanaphora
Berliner Byzantıinistische Arbeiten er.

Hs, Hss andschrıiuft Handschriften
gr/kopt Mark/Kyr griechische Markos- DbZw koptische Kyrillosanaphora

OMUItTTLL,
Ren Renaudot, Liturgiarum Orı:entalium CGollectzo I1

Tranco. ad Moenum 21847)

Einleitung
In umfassenden Besprechung I1LC1IHNETr Ausgabe der koptischen Gregor10s-

anaphora hat ngberding angeregt*, gl Texte, die ich nıcht diese
Ausgabe MIt aufgenommen hatte, auch och veröffentliıchen Ich habe NUun
äßlıc der Dritten Patrıistikerkonferenz UOxford die fehlenden 'JLexte aus den
Hss der odlie1an Library kopiert In der Zwischenzeit habe ich durch die reund-
lichkeit des Kopten, Herrn aga, XIOr dıie für den praktischen
eDrauc estimmte Ausgabe des Abd al Masıh Salı erhalten, die diese

eıl verschiedenen Stellen enthält.JTexte, die 1 ehlen, ebenfalls —
er habe ich auch diese recht gute Druckausgabe be1 der Bearbeitung der Hss
berücksichtigen können.

rChr 472 (1958) 134f



Koptisch-bohairische 'Texte

Es handelt sich el olgende "Lexte

FKıne Oratıo velı dus Hun 260 6v-187v YHE-YNT bei ıhm
die zweite Oratıo velı);

EL Eıne zweıte Oratıo fractionıs aus Hun:  m+ 403 f. BA r-PAMET, die miıt gering-
fügigen Abweiıchungen der Zzweıiten Oratıo fractionıs der Greg (2u YAXpP e{
Onr AOYOG 'QU TATOOG entspricht. S1e findet sich be1 VRCE-V RO

wurden
Die Jexte; die Nr. 349-351 meıiner Ausgabe NUur mi1t den Anfangsworten Zzitiert

111 Nr. 249 N6 O1C N6 OI1C AUus Hun  e 403 f.PMET (die Foliozählung dieser
Hs 1st hier etwas undurchsichtig; da ich aus meılınen otizen nıcht mehr
u rekonstruleren kann, wıe weit die 'Lexte gehen, gebe ıch 1Ur das
Anfangsfolio Hun  er 2360 v=-187v Marsh 261-263 Marshall

260f. PRÜf.
Nr 2350 NN OOK NGO1C dus Hun  r 4023 L. PMEV Hun  m+ 260 88 r-190r
Marsh 263-267 Marshall 0% 262-266 PRE-PRH.,
Nr. 251 Srr NGO1C aus Hunt. 260 f 15718r Marsh 0—-22 (auf

folgt 18!) arsha. 0% ] 7a DD AMS ül an  PRHA-PAT
VI Eine Oratıo gratiarum actıonıs aus Marsh 211—=2 16 Marshall 9023

actıon1ıs der kopt reg
D7 SDTT DPME-DHMT (bei ıhm die zweite Oratıo gratiarum

Um die Bearbeitung der 'Lexte für alle erleichtern und möglıchst klare Ver-
hältnisse schaffen, habe ich die Zählung der iınnabschnitte der Zählung 1n kGr
angepaßt. Natürlich konnte dies mit Hılfe Von inschüben geschehen. So
habe ich die Oratio velı Aaus Hunt. 260 MI1t der Kennziffer versehen, da s1e 1n
der Hs VOT der Nr. 1 der kGr steht und dann die Abschnitte ach einem C
durchnumeriert, also : 0/1, 0/2 usf. Das Zzweıite Brechungsgebet aus Hun  — 4023
erhielt ach dem gleichen System dıe Nummer 348a, da ach der der
kGr eingeschoben werden muß analog 0/1 hier 348a/1 usf.) Leichter Wr
mit den drei LTexten, die 1n Q bereıits ıne Nummer besaßen 249351 Hıer
genugte CSy dıe Abschnitte UrC ine Nummer ach dem Strich bezeichnen.
Die Oratıo gratiarum actıon1s Aaus Marsh un! arsha. 023 endlich konnte den

der kGr angefügt werden, wobel die Zählung einfach weiıterläuft.
Für dıe Bezeichnung des Murmelvokals (Vokalstrıch) gilt der Grundsatz, den

ich auch kGr befolgt habe?
Unter dem koptischen "Lext befinden sich die Varıanten der Hss und Von S

unter der Übersetzung die biblıischen Belegstellen €e1 habe ich dort, sS1e
vorhanden «5 zunächst die Belegstellen be1 AMS durch eın kk c gekenn-
zeichnet angegeben, danach durch ınen schrägen Strich getrennt weiıitere
Hinweise. Gerade die Stellen Adus AM. dürften VOIl Interesse se1n, da S1e zeigen,
welchen Sınn und welche Bedeutung die koptische eologie selbst einzelnen
Schr  stellen Wo dieses Zeichen fehlt, handelt sich meine
Hınweise.

Ich möchte hier och meinem Freund üller (Heıdelberg) en,
mMmi1t dem ich manche TODleme eroörtern konnte und der mM1r auch einiges seinem
Exemplar VO  3 Crums Wörterbuch nachsah.

A.a.O 10, pparat



Hammerschmidt

B exie

0/1 € 1 AMMOIINL CPOR NEMXSINZSGWOMT
EHNEKMANEPWYHOOYUJI COOYS U'Y 099 TENTOO ETERKMETHNHA1 INNAOUTOC

0/2 MAaTOYLON An HaINa'y Da SM MMOCI.
0/3 AR OHETAYI €EN Ha POYTYCIa B HNaTtTaıA :

ERMOO* m €* M Marß uıhen? An TERMEONOYT I€ EDOYM.

0/4 MAOaPECEJOYECI cahoA3 11 1141  1 OM Naır 7 NIDSONOC
MeCM NICO-OTÄOT NIC. FRaTaAaAId ETOpEH 4

0/5 MAaTOYLO l‘l“€l‘[2}l'\' CEHOAOa - Mihern iM HENWYIX H EHOADA
MIhEN MNEM EHOAOa WZDEM MiheNn

0/6 OYWPI® EDPHI® EXWMN® MWTX OpHTIa E, CKHHAa 21 MN&a y  g-
EMXOUM® oITEeN® TERHOHOI]A® er orXeEeNn”‘ CRKOY CIa CTHPIOMN EOOTah

0/7 OY O9 ehoA MTW EM JI ® N AOUTUIKOMN?® EOPaNNaR*® ME KMA

0/8 0Y OS MO PE CUJONMI HayPah i1XC,\ E 0 ehoA Nı

MNENNOLT NEM OY 0OY MMCKHKPON
1190-0OXK OYX PHCTOC??* xEeE n *!S MNHETTWAO*4 OMHK.0/9

0/10 099 1190} ETECEPNPENI*® i H' FMETOYPO MNMEM :"E?„°T°'°* MM

FTNPOCKYNHCIC:! NC. 11CKIGT iE. 11111118 NPEYTaMNDO!S
0Y99* HNMOMOO'YCIOC MNEMAR1S,

0/11 Fn MEM NCHOY ** uiheNn NEM ENEO € HIENEO aMH H

0/1 Hunt 2360 hat die Überschrift OYTYEYXCH iLIE. HKaT&  TÄaACM ohe
Tanaopa iLIE I&a ULIOC U PIFCWPIOC INNB-EOAOTOC U PI
ı AMS

0/3 2 AMS U 909 M} MAILTH p:_‘
0/4 .  &’ Hunt 2360

* AMS ETWPECH
0/6 5 AMS 0y 99 1i&a EDPHI

6 AMS
7 AMS iLIC. i11 CX

0/7 s AMS MIa IUJEMUJI
9 AMS

KT NC  K
0/8 AMS

12 Hunt0/9 60 oyxcp c (s1ic
AMS add UYV OM MIHEN

ETTON
0/10 NEVECEPHNPEMI

17 AMS fin0/11



Koptisch-bohairische lLexte 01

exie

0/1 Also TL wenden WITr uns wiederum dıch, Gott, Guter (&Y°‘36€),
dadurch da{ß WITr deinem heilıgen Altar nähern und bitten
eine Herrschaft, ewiger (&L8SL0C) Og0S (Aöyoc),

0/2 reinige uns dieser ZeIt: der WITr dır kommen ;
0/3 dus der du 1n der Erscheinung (TAO0OUGLA) deines ULV!

anderlichen Fleisches (o4pE) gekommen bist, während du doch
S€) jeden Ort miıt deiner unerforschlichen Gottheit erfüllst.

0/4 Es möge Von uns fern sein die Bıtterkeıit, die miıt dem Makel des
Neıides (m96voc)! erfüllt 1st, und der üble Geruch der schlechten
Nachrede (xoutahoAio)

0/5 Reinige UNSCeIC Herzen Von allem Schmutz und Seelen
(Dbuyn) Von aller Schlechtigkeıit (xoxlor) und Körper (0OL0)
Von aller Beschmutzung.

0/6 Sende auf uns herab die Leitung (yopnyLa)? deines heilıgen
elistes (mzveiua), damıt WIT durch eine Hılfe (BohHeıo) deinem
heiliıgen Altar (DUoLKOTNPLOV) kommen können

0/7 und den gelstigen (Aoyıx0c) Dienst, der VOT dir wohlgefällig ist,
vollenden mögen

0/8 und möge pfer (Quoto) be1 dir aufgenommen werden ZUur

Vergebung uNserer Sünden und ZUIN deines heiligen Namens
0/9 denn du 1STt gut (XoNoTÖS) für die, die dich bıtten *,
0/10 und dır gebührt (mpETEL) das Reich und dıe acht (2E0voi0)®

und dıie etung (xoocxüwWNGLG), mit deinem guten (& yoad6G) Vater
und dem lebenspendenden und dir wesensgleichen (6.L0006L0G)
heilıgen Geist (mzveDL0),

11 jetzt und jeder eıt und bıs ZUrEwigkeıt aller Ewigkeıten. Amen

0/4 Gal 5.41 1 1im 6” 'Tıt 533 etr 21
D  “ Kor 12:20:; efr 21

0/6 1,19
0/9 ea  ea Ps 806,5
0/10 9,11-13; 6,13 usatz



Hammerschmidt

I1
348a/1 119-0OK Ua NIAOUOC ITE DIWT  *  * ETDaXWOY ILMIENEO : TL

}IÖ.PXH€pCTC.
248 a/2 <Igne7aqäxce.p3 Y 99 d&  X ohe HNOYZal MNTENOC }U\IP(JJ.MI.
248 a/3 099 D qeu;2e M 5: HO AZEN NIECSO-NOC HNOYTENOC +  :&

OYMETOYPO OYMETOYHAL: OYYAOAMA EqyoTak: OYAaOC EYTaNDO*,

248 a/4 eohe Da TENTOO 0OYOS ENTWLO }l'\'€R.M ETATCaBOC m‚\)\ölp(‚oMl'.

348a3/5 CIM ;'IT€ WJTEM Ha T YWOOY U Da U COILT 11i CO C091 MNNTE en nNOAT
OY C OYYDIT ITE HNEHaMNOMIA a NI MMOQ] ® i& SCH

ILUMECHFHA COY-CHHC.,

348a/6 aNAR HAI SpHS ETOYTOYLHOYT AÄZen owWb Mihen 1I1X€ HMa WPOM 11il

348 a/7 CEaRCPHaI& IOI_H RMa DO'Y eHOAZEN W urben EOOTal
CSDPHI EZWOY NTE. NERKMNAa E€O0OYah.

348 a/8 NaIpH T aNOMN 2(‚\)1*[ Aa PEYEPNOLI ÄPIKATÖ.EIO]II MATOYLO INEM-
H MNeCM NeCM MNMEMTMMHAaA HNM MEHNMCYHHAHCIEC,

348 a/9 SENOYWYXAH EaCSIOYWMNI: HNEM OYSO Ha TS I: EMOYOHT
EqJOoTah 1IE. 0y NaO T HNaTMETWOLN: DENOTaTAaNH ehol NE.

OYOEAMIC ECTaXPHOYTT.

348 a/10 NTENEPTOAMAN DENOTNAaPPHCIAa HaTEPOOF: S0 MTETYXAHA ESOYT
SHECTaKIHT CeTO10'Y }H"IHC'TG. NOYTR HaUIOC MMASHTHC Y OR HaATOCTOAOC
EOOYTS K XU) MMOC MWO'Y «

3483a/1 Hun:  e 403 hat die Überschrift: X MCDWUW TC
3483/3 30C0]-
348a/5 O Hun  r 4023



Koptisch-bohairische 'Lexte

I1
348a/1 Denn YAR du 1ST der Og0S A6yoc) des Vaters, der VOLI Ewig-

keıten selende Gott, großer Hoherpriester (dpyıepeUc)*,
248 a/2 der du Fleisch (od40E) ANSCHOMUNCH ast? und Mensch wurdest?

des es des Menschengeschlechtes (y&voc) willen *,
348 a/3 und uXs dir AQUs allen Öölkern (ZIvoc) berufen ast als ein

aquserwähltes Geschlecht (‘Yé\log)‚ ein Königtum, ein Priestertum,
ein lebendiges Volk Aau6c)?

348 a/4 Deswegen bıtten und flehen WIrTr eine Güte (dyoadöc)dMenschen-
1ebender,

248 a/5 daß dieses Opfer unlls nıcht ZUmmM Tadel UuNseTeTr Sünden, och
(008€) OFrWUr uUuXNseceIer Gesetzlosigkeiten (&vopla) werde,
da WITr für uNseTrTe Schwachheiten (dodevnc) darbringen,

348a/6 sondern auf (XouTtA) die Weiıse, auf welche diese en
(5600V) allem geheıiligt sind,

3483/7 da du geruhtest (xutAEL00v) s1e mit allem Heılıgen erfüllen
UrCc. die Herabkunft deines heilıgen eistes (zveiie) auf s1e,

348a/8 geruhe (XAtTAELODV) auch Von Sündern heilıgen
Seelen (Duyn) und uUNseITe Örper und

eister (mveiie) und GewIissen (cuvelöNGLG),
248 a/9 amıt (E76wC) WITr mit erleuchteter Seele Juyn)® und nıcht be-

schämten Angesicht”, mit heilıgem Herzen® und ungeheucheltem
Glauben®, mıiıt vollkommener Liebe AYATEN  )10 und starker Hoff-
NUun_n (ZAric)

348a/10 (TOALAV), furchtlosem Freimut (mauxppnNola)!? das heilıge
(zöy%) sprechen, das du deinen heilıgen (&yv0G) Jüngern

( NTHG) und heilıgen Aposteln (dÄr6öosTOohOG) gegeben hast, als
du ihnen sprachst:

3483a/1 ebr 4,14{f.; 5” 7,28; 8,1-06; „11-28 ebr Z 6,20; 7,206;
10,21

348 a/2 Jo 1,14; Rö L3 / RÖ 0,5
Phıiıl 201 Jo 83,40
1 m 15 1 Jo 4,9{£. 19,10.

348 a/3 5 etr 2,9 Apk 1,6; 5” 7)’ und dıe alttestamentlichen Quellen
Is 43,20; 46,4ff. ; KEx 19:5:; Is 61,6; Dt 7)6, Is 43,21

3483a/9 6 Jo 1,9; ebr 6,4; Eph 118 Ps
Ps (von als 33,5 zıtilert ; 1n der koptischen Psalmen-

ausgabe 1613 1897 sıch das Zıtat Ps 33,4; die
Zählung der DPs folgt der die ; Verszählung geht auseinander).

1 ' Liım 135 1 Petr 22
1 T ım 1,5’ ” "Liım 15
1 Jo CZ TEE

11 1 Kor 13138 KoOor 17 ebr 6,18; 10,23
483a/10 HC ebr 4,16; Kor 325 Eph 5128 1 Lım 5,18:; ebr 3,6; 1 Jo 21

D



Hammerschmidt

348a/11 NCHOY3 MEN? Uap“ uihen? € UWJONM a PETEHNWaNEPNPOCETX ECOC
TWLO MMAIPHT 0799 a XN0OCs

348a/12 HNEMNILT ETZDEN MICDHOYI.

111
349/1 11090C 110C ]DHETaYT MILIE P UJIU)I HNaN. €‚2LOMI EXCH NE.  -

MIGSAH NE. XCH FXOM THPC* NIE 111252l

OMZEM HMEa HOYI: COaTIICCH HMENSaNaTZ HX WAEM 099 ZWU
ehoA ;“l'f€q€“l MO HRC MMETPEYEPTIETOWOY ET OoYLAN

NOQOK UD NENOYPO THPEM“ NX C} nNENNOYFS.
U 09 N9O-OR NETENOY WPM M& ENWYWI* MIIWOY NEM 111a I9 nNEeM®

FNPOCKYNACICS MEM 1NEHKIUWT }lö.\" a ‘90C NECEM Nın uıHa® € hpeq7e—néo
009 HNOMOOYCIOC He

349/5 Fn NC. HCHOY uben N«c. ENCO HNIC. JENECO QDM HIL

1 9-0K 110C ÖHETaRPER* IC DHOYI: arı< E1I1IICCH! 099 aKEPPWMI®: ecohe
NOYZal MIHNTENOC MI POMT.
N1-9O-O0K ©“”*HETOEMCI MIX epOoYLIM MNeCM MICEPÄDIM : OY OS
ETZOY U7 XC H MHETSEHIHOYT.
1N1OO0K Fn NENNHK nıa « NENOHT
110C ÖDAHETOW ehoA }‘“‘l€nö.“0.\klb. ® 0YOS ETCWT unemLYXC H® ehoAZeEN®
NTaRO®,

483a/11
349/ Hun  n 4023 Uu., Hun  e 260) en die Überschrift: OYVEYXCH ENCHECEA

ETZDEN MIDHOYT.
Hun:  a 403 JAPH (s1c!).
Hun  PF 260 POY
Hun  m+ 260. D S - R
Marsh
Marsh

7 Hun  er 403
Hun  m+ 260 Ü: arshall 923 en Zzwel verderbfe Überschriften, die ELW

rekonstruleren sind: OY XS Z AaXEeEN Nı ı eHoAZDEN HLO CIa
CYPION bzw. OYEYX H NC A MEXW

Hun  P 2360 €Ky, Hun  er 403, Marsh U, arshall 02 (?-
€} Ir

Hun:  a 403, Marsh i arshall 93 ÄII, Hun  z 403 VYO9S &r
Hun  — 403, ars . arshall 923 &d  X

Ä arshall 03 MMNEHaA.,
Marsh U, arshall 023 MTNENWONS2,

6  6 arshall 02



Koptisch-bohairıische 'Lexte

348a/11 Zu jeder Zeıit denn (ycA&o), WC) betet (mpoceuyscdaL), bıttet
auf diese Weise und sprecht:*®

348a/12 Vater unsSeCT, der du 1St 1n den Hımmeln

111

349/ Ja, Herr, Herr, der du uns dieaverlıehen hast, auf Schlangen
und Skorpionen treten und auf jede Kraft des Feindes}?,
zerschmettere eilends seine Häupter unfter uUuNseTrenN Füßen? und
verscheuche Von uUuNns alle seine Schlechtes ewıirkenden Ab-
sichten (Zrivoıa), dıe uns entgegenwirken;
denn (YoAp) du 1ST unNnser aller König, Christus, Gott,
und dır senden WITr den und die hre und die
e (mo06KUWNGLE), mit deinem guten (dyoad6c) Vater und
dem Jebenspendenden und wesensgleichen (6L00UGLOG) heiligen
Geist TVEUP*°‘)>
jetzt und jeder Zeıt und bıs Ewigkeit aller Ewigkeıiten.
Amen

Du, Herr, der du die Hımmel gebeugt hast*, herabgestiegen bıst®,
und Mensch wurdest? des Heıles des Menschengeschlechtes
(y&£voc) wiıllen
du 1St es,.der ber den Cherubim und Seraphım S1tztS und auf
die Demütigen blickt®
Wiederum erheben WITr Nn UNSer Herr, die ugen uUuNseIres

erzens dır”, Herfr,; der du Gesetzlosigkeiten (dvomia)
verg1bst und UNsSeTE Seelen (Wuyh) vor dem Verderben rettest?;

48a/11 TI Mit 6,
349/ 10,19 16,18; Ps 91,13

Rö 16,20
DPs 18,10; 144,5

Jo 23.13; 6,38; Eph 4,9{£.
ZeT i Jo 8,40

1 am 1.25; 1 Jo 4,9{f. Lk 19,10
1 Ssm 4,4; S 13,6; Is 6,1-7; KEz 10

Ps 1506 1,48
1 DPs 25155

Ps (von zıtiert als 02,3f.; Psalmenausgabe



ammerschmidt

ıc  T hT€R.MCT!_.]& MOMaST HNaTWCaRXI MMOC  <  * 099 TENTFOO CPOR
EOpERT 1i MNTERSIPHANH: w Uap Mihen Hda MN

xDon N nNENCWP': HENCWOTYTH NKREOTAaT® an ® eHhHA CPOR:
NMEKPaN E€OY ETENXW? MMOC].

aa COOMN EDOYM ETEROOT 1cCM ERSIYYWOY MAaMaT CO-PEMNUWJOMI
An TaMOAaYCIC ILTE. KAUa OOM,:

0OYOS MHCIa'Y PIKI HNOYacHOYI AX E€CKXIX SaCcCoyY An HINOAÄHTIA !
CEACWAOY ACn HIa&aPCHH,

009 *® MOa PCHECPHEMMTIUAD AHPCH ILTERMETOYPO ETZEN MICcDHOYI An !!
M& M' 11CKHK IT HaUTal0C183,

Da CICRCMODWOYT J: MNeEM IMNa €ooTah!* MPEYTaNDO : VYO ya
HOMOOYCIOC ; ; q

350/10 *“°T 15 HCM IWCHOY.

Hrn 110C IHCOYC NX C 111.M©)  NHC NI 0OYOS HAOTOC ITE
CDIWT ÖHETaYUCWÄN HCMa urben NTE NENNOAT: °
HNOYZaAI hpeq're.méo.

H€T&ql’\lql EDOYM ZeENnN HOO HMNEYATIOC MMASOHTHC OYOS HaN0OCTOAOC
EOOYAa EayXOC* MWO'Y.

E1 HNOYTITA EyJyoTalı JEMNMAC D NOYNOLI HOWO'Y eHoA
CECH MOWOY eHO’A OYOS € [A18  O MMWOY CEHNAD MOMNI

MMWOY.

Hunt. 260
Hun  e 260 HMRCOYOT.
Hunt 260 ETIEN XL,
Hun  a 403, ars. U, arshall 023
Marsh arshall 02 A  °
Hun  r 260 ad 0T9  9

13 ars . arshall 02
Marsh ıL arsha. 0%

350/10 Hun  e 4023 L Hunt. 260 fin.
Hunt. 260 EK XOC,



Koptisch-bohairische 'Lexte

WITr verehren eine unaussprechliche Barmherzigkeit und bıtten
dıich, daß du deinen Frieden (glLohvN) gibst?, denn Y
alles ast du uns gegeben*".
Erwirb unNns dir*., Gott, Erlöser (°'°“'Ö P)! denn WITr WIissen
keinen anderen außer 12 deinen heilıgen Namen sprechen WIT
aus1®.
Bring uns Zzurück kehre uns), Gott, deiner Furcht1* und
dem Verlangen ach dır, und laß uns den Genuß (ATOAKUOLG)
deiner Güter (dyoadÖc) gelangen *.
Und die, die ihre Häupter eine and gebeugt haben,
erhebe Erdenlauf (moAıtela)*S, chmücke mi1t den ugenden
(doeth).
Und mögen WITLr alle würdig se1n deines himmlischen König-
reiches*” UrCc. das Wohlgefallen Gottes?®, deines guten (d&yodöc)
Vaters,
der du mıiıt und dem Jebenspendenden und wesensgleichen
(6L0006L0G) heilıgen Geilst (TveEDLLO) gepriesen bist,

350/10 jetzt und (jeder‘) Zeıt

Herr, Herr Jesus Christus, einziggeborener (wovoyswNG) Sohn !
und Og0os (AÖyoc) des Gott Vaters®, der du durch deın leben-
spendendes Heılsleiden alle Fesseln uNseITer Sünden zerbrochen
hast,
der du in das Angesicht deiner heilıgen (& yı06) ünger ( NTNG)
und heilıgen Apostel (dr6öotohoG) gehaucht hast, indem du
iıhnen sagtest:
Empfanget einen heilıgen Geist (zveina); welchen ihr Sünden
nachlassen werdet, denen Sind sS1e erlassen, und denen ihr s1ie
behalten werdet, denen werden S1e behalten se1n?.

Q  Q Jo 14,17
Is 26,12

1 Vgl Apg 20,28
12 Hos 13,4; Is 45,5£21.; KOTr 8,4-6
ı Joel I Apg 2213 RÖ 10,13

ILa Ps 1L11LU1O: Spr 1F Sır 1.12.17.22
Vgl ebr 0,11; 10,1

16 Eph 2128 vgl 3,20
17 Mit 5.3.10; 8116 ” 'L iım 4,18

12,32
Jo 1,18; Jo 1,14; 1 Jo 4,

“  P Apk 19,13; Jo 1)1’ 1 Jo M Jo 1,14
«} Jo 202215 Mit 16,19; 18,18
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NOOKR Fnr NENNHG V MERaANOCTOAOC EOY 7V }‘[HH€TE
Po w An OYMETOYH. KT CHO'Y € TERECKRAÄAHCIA €o  7 SX“ NOr
ehoA CM IHIKÄOTs 0O“ ehwWA eHoA HOMAaYS Mihen ITE
TaDlKIa

Fn TEMFSO 0YO9S TENTWLO HNTERKMETATAaSOC IMOIPOMTI:
E XNECH NEREÄTAIK:! MNaI0o 3 ME U ®$ MÄaCHHOY *.

NC TaMETXh: Na ETRWAS. HNOYAadHOYI MMNEMBSO MMNERWOY eoY

N& MNERNAaAT! 0YO9 CWAN ncnayo * ıen ıT4 MeNNOHTT,

iCXC dÄNCP oAI NNOATS E€POR® DEMOYEMI: SDENOYMETATEMIM:! 16°

SDENOTMETWYWA&aO }12H1'1 TE An NO W 11  m €N NCaXI 16.? eHho’A
DENOYMETROYXI NOHT.
110.0K 19 HETCWOYM INOMETACBENHC ITE MIPOMTIG 2(‚\) C Ta OOC : OT OS
‚34Me.xpme: S PIMX S PITECOE i MIX W eHOA ITE MENNOLT,

CMO'Y CYP MAaTOYLON: OPIFCH NPEMOE: mc 11 neKAa0c11 THPY **351/10
npemoe1l: MOOQWVEN eHOAZeEN TEROOT: OT OSnEDOYMu
eOY Na UTAaOONMN.

931711 XE ILO-OK ("üp nNENNOYF: c u 1? nNıTari01?® necu 12 MIa MaOT*“
ncu1® FNPOCKYNACIC!?3: EPNPEMNI Mar ıs Y1iC. 11€E KIGDT HNAaAUTaPOC! NEeCAM

IMNa €9'T14 MPEYTaMNZ0 *® OYTO9 HNOMOOTYCIOC K

351/12 FnOoY NEM IHCHOY uıiben: HNE. CENE iLIC co

VI
404 VEHNWENOMO ITOTE eoOYah: HIPEQOOMIO NTE E€Y-

ITE O V OM MIihEeEN.

ars.
Hun:  —A 4023

NO
Hun  er 260 ‚4 NF E NMENNO LT
Hun  m 260
Marsh “ arshall 023 171€.,. a D A Hun  m+ 260
Hunt. 260 add 17€C Aı MNO wWL,
AM C:
AM adı Srn

351/10 a Hun  m+ 360, ars. U, arshall 023
351/11 1 Hun  e 3060, Marsh U, arshall 023

Hunt 360, ars. U, arsha. 02 ad| iLE.
ars. arshall 02 ad FnOoY

15 Hun  er 260 ad NCE. CX IL in
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Du, unNnser Herr, ast Jetzt wiederum durch eine heiliıgen Äpostel
(dr6oToA0G) denen, die jeder (KOATA) Zeıit deiner heilıgen
Kırche (Z2xxAnolor) das Priesteramt verwalten, die Gnade gegeben,
Sünden auf der rde nachzulassen und alle Fesseln der Unge-
rechtigkeıit (&48Sıxio) en und aufzulösen;
Wır bıtten und flehen jetzt wıederum eine Güte (dyo0d6G) an,
Menschenliebender, für deine Dıiener, Väter und
Brüder.
und me1line Schwachheıt, die ihre Häupter VOTLT deiner heilıgen
Glorie beugen.
Gewähre uns eine Barmherzigkeit und löse alle Fesseln uNseTeTr

ünden,
WE WIr 8€) irgendeine Sünde dıch, wissentlich oder
(%) unwissentlich der (%) durch Furcht, se1 (elre) 1n der Tat;
se1 (elteE) Wort, der (%)) durch Kleinmütigkeıt, begangen
haben.
Du, der du als ©C) Gsuter (d&yod6c) und Menschenliebender dıe
chwachheiıit (dodEvhG) der Menschen kennst, Gott, schenke
(yoaplleodal) die Verzeihung uUuNseTIeI ünden;

351 /10 SCAENC uns, heilıge UunNs, sprich uns los und (sprich) deın SaNZCS
Volk los, erfülle uns mit deiner Furcht* und führe deinem
guten (dyoadöc) heilıgen Wıiıllen®

351/11 enn YAR du 1St unNnser Gott, indem dır der und die Ehre
und dıe Anbetung (xp00%ÖWNOLG) gebührt (mpETEL), M1t deinem
guten (d&yod6G) Vater und dem lebenspendenden und dir WeseNs-

gleichen (6L0000L0G) heilıgen Geist (zveiia),
351/12 jetzt und jeder Zeit und bis Ewigkeıt aller Ewigkeıiten.

Amen.
VI

404 Wır Dank, uUuNseI heilıger Vater, Schöpfer des Alls*?,
Verwalter eines jeden,

351/10 Ä  Ä U.a Ds 1II;TOS Spr or Sır LIZIZZ
en Vgl 1 Jo 245 ebr 10,36; 13;21

404 Eph 3,9; Apk 10,6.
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DHETaYT i ehoAZEN T1a Dpe ESOYTah: HaSMOY 0yYO92* ETDENOY-
APIO IiL.

406 HETaYOT ON i MIILMGIT a(°Tn2 nNuNnNZS,
407 “AETAaYTaMOM CILLUGOTTE ILLE CILIUJ I CM DHOYI.

@nen.qepxa.pxgecee hneqefiue.u& MIaa ITTE. }u&(‘ö»901‘[.

409 NO Omn? 110 0OYOS MMAIPWMI: ÄPpPCO EFAWPEA ITE II€K2M or
NSPHAI NÄHTEN:! COYTOSMNM OY C 0'Y210‘r1 CI Dall,

410 a NAR EOTYTaMNOAaYCIC* 7€ NC.. INTE OYWONSD: COYTTIaOO
NTE TUySCH: HNEM OYTOYLO NTE 11ICWMA,

411 CI& ENONZ ®S INSHTE 0Y9S CY Ya N .A\.MO]‘[ NÄAHTE? }IT€“'Ä(‚O K eHoA
}‘[O'X‘MG.OMHI WCHOY en OYOS NTE NCK Pa ETa IWOY NSPHI
NÄATEN.

4172 ;100 3 Uap nNENNOY F: EPETIWOY ® CPHNPCHI HaM l HNCM 11CHK-

MONOTENHC NOJHPI: HNM 1L  &D EDOYTYda MPEYTaNDO 0 YO9
HNOMOOYCIOC

413 FnOoy NEM IICHOY.
405 ars u. arshall 0%
406

3
Marsh U, arshall 023 add ILTE GL

409
Ä

U
410 ars ä arshall 903 OYSaMOAaYCIC,

)411 arshall 9023 NONM.  .  K
4192 Marsh U, arsha. 023 ad NEM 7a IO FnOoy

Kommentar
Die Oratıo velı

Diese Oratıo velı steht Iunt. 3060, S1e dem »hl Gregori10s dem T’heologen«
zugeschriıeben wird, VOT der Oratıo kGr Nr. 1-10; steht Ss1e ach dieser:
SW Dl>=ll 6El .Sie fehlt be1 Ren €! 25) ebenso WI1IEe

ach der arabıschen Notiz (D YIE) findet S1E sıch 1n we1l Hss und
kann der ersten Oratıo velı gesprochen werden. Das Gebet 1st Christus
gerichtet. Die Oratıo velı T 1=10) 1st als einz1ges der aphora den
Vater gerichtet; vgl kGr 92.)

Name: Vgl azuı ® 851. und ngberding 1in : (1958) 1472
Der tiefere Grund für die Bezeichnung 1st der, ydafß der Priester diesem Augen-
blick das ema durchschritt und amıt dort, eın Vorhang vorhanden WAäT, auch
diesen. rst jetzt wıird verständlıich, WaTUuMn das gerade dieser Stelle
verrichtet wurde aher auch die vielen, auf das Eintreten 1Ns Zeilt bezüglichen
Wendungen solcher Gebete Daher bleibt unverständlich, WIE Hanssens
seine anders gerichtete Ansıcht sıch bılden konnte«.
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405 der du uns Von dieser unsterblichen und geheimniısvollen (wuotN-
QLOV) heilıgen Speise gegeben hast,

406 der du uns den Weg ZU Leben geöffnet hast,
407 der du uNXs den Weg des Hinaufgehens 1n die Hımmel gezeigt hast,
408 der du deinen 1enern die Fülle der Güter (dyo0d6G6) geschenkt

ast (yapileodaı);
409 Du NUN, Herr, Guter und Menschenliebender, bewahre das Ge-

schenk (Swoped) deiner Gnade in uns, nıcht Gericht, och
(006€) ZUIN Geworfenwerden 1Ns Gericht?,

410 sondern (ANAC) ZUMmm Genufß (ATÖAAUCLEG) Voxn Gilorie und Erwerb
von eben, ZUT Aufrichtung der eele (buyn) und Reinigung des
Körpers (Gä)p.d),

411 damıt LV WITr dır leben? und von dir genährt werden, damıt
WIr Gerechtigkeit jeder Zeıt erfüllen und deın heilıger Name
1n uns gerühmt werde;

412 ennn YAp du 1ST Gott, indem dır der Ruhm gebührt
(mpErEL), und deinem einz1ggeborenen (1L0VOoyEWNC) Sohn und
dem lebenspendenden und dır wesensgleichen (6LL00U6L0G) heilıgen
Geilst (zveiia),

413 jetzt und (jeder } Zeıt

409 Kor 11,29
411 Apg 17,28

Aufbau Ganz 1mM Siıinne der Reinigung für den Gottesdienst bıttet der lLext
würdige Bereitung ZUTFTC Feier.

a) Generelles Anlıegen: Reinigung
b) Hinweis auf die Menschwerdung
©) Einzelbitten der Reinigung
d) Schlußdoxologie

Paralleltext Soweilt ich sehen ann, lıegt bis jetzt eın griechischer J1 ext
dieser Oratıo VOTLI. Der Beginn des es erinnert den Beginn der Gebete 1m

Daanaphorıschen Fürbittgebet, U Br 2202 . 288 STl  4 TWAOXKANOULLEV
sich durch diıesen 'Text und durch Grumels Besprechung der kGr das Bıld der
Oratıones velı komplıiziert, möchte ich hiıer ine kurze Übersicht ber die l exte,
die WITr LU  ; besitzen, geben

Oratıo Oöselc &ELOG der Greg Ren 88 byzantınısche Liturgie
(Br 2318 L CWA Grumel bemerkt*! Unrecht, auf diesen '"Lext
«E.H. na Das attıre l’attention». Er hätte kGr S.89, Anm. 32, den Hinweis
gefunden, sich dieser 'Lext nıcht NUr der byzantinıschen Basılı0s-
und Chrysostomosliturgie findet, sondern, und das ist wichtig, bereıits

RvEtByz 16 (1958) 254
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der byzantınıschen .1  g1e des (beim yGroßen Eınzug«), WIC S1C
VO'  - Br wiedergegeben 1ST
Oratıo ETLOTALLEVOG der Greg (Ren 89 S.) kopt Greg Nr 10
Oratıo aus Hunt 2360

extliche Erläuterungen
0/1 MATICHUZ OO UF 1ST der das pfer dargebracht wird und eNTt-

spricht Verwendung dem Lehnwort OYCIaCTHDION (vgl Böhlig 313)
Die spezielle ursprüngliıche Bedeutung Vomn y WOY UJI er WOYWYWOYTWI) Brand-
opfer, 1St den christlıchen Lexten längst hiınter der für Dpfer überhaupt (aller-
dings theologıischen Sınn) zurückgetreten hıer C1nNn Hınweis auf die alt-
ägyptischen Brandopfer, den C1nNn Rezensent wünschte? notwendig oder auch 11UT

angebracht WAarcC, 1STt sehr bezweıfeln Er könnte Gegenteıil Og 1IrTe  end
SCHA, insofern einen Zusammenhang nahelegen könnte, der nıcht vorhanden 1ST

0/2 dieser en die eiIt der Feler
0/3 Zu vgl Böhliıig 412 Bemerkenswert 1ST dıie endung C&

NaTWıA T Sollte 6S sich hier 1nNe WC) vielleicht auch nıcht Te. pole-
misch gedachte sıcherung gegenüber dem Monophysitismus handeln der azu
nel:  ( dıie menschlıiıche Natur der göttlıchen aufgehen lassen Dai3 griechisch
nıcht 1080008058 gleich orthodox und koptisch nıcht gleich monophysıtiısch IST,
hat schon ngberding gEeZEIZgT | Orientalıa Christiana Periodica (1936) 147105 aan
Es Wrl hiıer wichtig, den griechischen Text kennen (wenn vorhanden Der
SanzZc Abschnitt Läßt 1NCI äahnlıchen Gegensatz erkennen WIEC kGr Nr 18 den
zwischen Menschwerdung und göttliıcher Allgegenwart (vgl kGr O3f.

Der Wechsel VO:  - der zweıten drıtten Person 1ı angeschlossenen Relativsätzen
1STt edeu  gslos Das deutsche Sprachge läßt keine Übersetzung Z

1STt Es 1STt daher keineswegsdie WIC das Koptische konstruleren würde: du, der
C1M! ganz außergewöhnlıiche Erscheinung, VOTLT der ute kapıtuliıeren INUuSsSCIl

glaubte *e After SOINC hesıtation, the translator deciıded PICSCIVC nearly CVCIY
Case the extraordınary from the 'L hır the Second Person at the be-
SINNNS of nearly the PrayvyerS. 2273 Seine übertriebene Öörtlichkeit verlıeh SC1INECETr

Übersetzung den betreffenden Stellen gekünstelten Zug Aus dem gleichen
Grund 1STt auch unberechtigt, WIC G1iamberardını1ı* schlıeßen, sich
HETOEMCI CIMx 14l  M HEY O koptischen Jext des Eucharistischen
Hochgebetes der Bas auf einmal auf den So  5 beziehen sollte und nıcht auf
den Vater® selbst die Kopten ihren Lext auf den Vater bezıehen, beweist die
gabe der chrıiıftstellen dıesem Satz Dn f 3 Apk Ren (1 13)
übersetzt durchaus richtig sedens thronum glori1ae LuUuae

0/4 Zu BaTa AIa » Verleumdung « vgl Böhlig 269
eETOpEL] Hunt 260 hat das Qualıitativ, den
0/6 1ST hiıer y»Leitung« wiledergegeben, obwohl dies den Sınn

keineswegs erschöpft (vgl Böhlig 309) Das EMTLYOPNYLO VO:  3 Eph 16 und Phıl 19
hat Luther »Handreichung« übersetzt XOopNYLA bezeichnete ursprünglıch das
Amt 11165 Chorführers, dann aber auch dıe Miittel für dıie stellung 1nNes Chores
und Q den Kostenaufwand überhaupt Wenn 6S hier für die
on des hl Geistes gebraucht WIr: SCHAWIN! 5 doppelte Bedeutung MI1TL
Eınmal dıie Leıitung, aber auch der Reichtum, den diese Leıtung durch
den Geist siıch bringt

T’hausing Os  che en (1958) 20%
John Marquıis of Bute, T’he Coptıc Mornıng Servıce Jor the Lord Day

London VI
La CONSECECTAZ1O0NLE EUCAarıstıca NEe. chıesa Aegyptiaca Christiana, Sezione

Monografie No a1lro 15 Anm
Vgl i X und &©
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0/7 F OTUIKOC diesem Zusammenhang vgl.kGr 88f. MÜ} ist der Fach-
ausdruck Liturgie®.

0/8 Zu vgl Böhlig 213
MNERPaN] Die Vorstellung VO Namen Gottes 1mM Sınne einer Hypostasierung

ist VoIIIll Alten ‘Lestament die UurLr- und frühchristliche Theologie hinübergewandert.
Nachdem 1mM Spätjudentum die offenbarende on des ahwe-Namens zurück-
getreten und dieser ıner geheimnisvollen göttlichen Wesenheıit geworden
Wal, Wi der Gottesname 1M Neue ‘ 1estament seine alte Offenbarungsfunktion
wieder, aber 1mM Jesus-Namen, da die enbarung des Gottesnamens nıcht

durch das Wort, sondern 1IPC das a Lebenswerk Jesu geschah”.
kann ach Tall; Koptische Grammatık e1pz1g0/10 190& TÜET ast usf.119 S 247), ohne weıteres verkürzt übersetzt werden: Du bist,

Zu den Schlußdoxologien vgl kGr 17232176
Dıie Oratıo fractionıs

hat diesen JLext nicht innerhalb der kopt Greg, sondern einem Anhang
(DaNEYX A eYOoYah), der WL eine ammlung VO:  - 17 Brechungsgebeten ( Olgho
wu5) enthält?, als o:

Es ist diesem Zusammenhang chtig festzuhalten, auch diese Sammlung
nıcht das berühmte Brechungsgebet der Greg en enthält?
eres ist aber jetzt sa‘idischer Übertragung unter den Fragmenten Aaus dem
en Kloster wenigstens bruchstückweise aufgetaucht; S, Unser
'Lext 1st den So  E gerichtet.

E  Name Vgl kGr 152 mit üuücksicht auf seine Stellung innerhalb der

Liturgie tragt dieses seinen amen, mi1t der fractıo selbst hat 6S 1inNa.  1C
nıichts tun !® Wiıe das kGr Nr 228—248 hat 6S den Charakter eines Vor-
bereitungsgebetes auf den Empfang der Eucharistie, indem 6S gleichzeitig das

des Herrn einleıitet.
Aufbau a) Anrede

D) relativische Prädikation!! Menschwerdung und Berufung ZU)

auserwählten Volk
ıtte eiligung der Feiernden Sprechen des Herren-
gebetes

d) des Herrn
Griechisches Original: Dieser 'Lext steht als Zzweıtes der dre1 Brechungs-

Abweiıchungen der koptischen Textgestaltgebete der Greg be1 Ren 107 Kleıine
werden unten bei den textlichen Erläuterungen besprochen.

> elb Koptisches Handwörterbuch (Heidelberg 196
e1pz1g 15-18 97 Vgl ichrodf; T'heologıe des en [T estaments

e1iheIite ZULC ZeitschriftGrether, NaME und Wort Gottes ım en Testament
für dıie alttestamentliche Wiıssenschaft 64 Gießen Bietenhard, OVOLLX. =

Kiıttel Friedrich, T'heologıisches Woörterbuch U: Neuen T estament

(Stuttgart 42-81
Zur Sammlung der alıae vgl Engberding 1n : rChr 42 (1959) 75

(1958) 136Vgl kGr 156-163; Engberding in:
Water ınto Wıne LondonKHür die Brechungszeremonien vgl rOWEer,

181
i Dieses lıed wird den Orationen des lateinischen Rıtus dıie relativische

Prädıkatıon genannt; kann analog auch 1n den orientalıschen Liturglien als solche
Handbuch der katholıschen LiturgikRbezeichnet werden vgl Eisenhofdfer,

Liturgıik des römischenreiburg 1.Br. 202; Eisenhofer-J Lechner,
Rıtus reiburg ı. Br. 61953) 68; Jungmann, Der Gottesdi:enst der Kırche

NNSDFUC: 21957) 56]
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Selbstverständlic darf der koptische (se1 der sa’‘ıdısche, se1 der boha1-
ısche) Lext 1mM Zusamme  al mit dem griechischen gesehen werden. Dies
habe iıch auch grundsätzlıch bei der Herausgabe und Bearbeitung der kopt Greg
getan*!* Naturgemäfs trıtt dort der griechische 'Lext dann in Erscheinung,
W für den koptischen etwas ausSszusagen hat, VO: koptischen 'Lext ab-
weiıicht oder ine schwierige koptische Konstruktion interpretieren hılft. Es ist aber
schwer begreiflich, WwIe sich olotsky 1ın seiner Besprechung‘!®, die 1n ihrem

mfang mi1t einer wohltuenden geschlossenheıt für das Objekt geschrieben
1sSt und AdUus der profunden Kenntnis des Autors 1mM einzelnen wertvolle Hınweise
1bt, für die ich dem Rezensenten sehr dankbar bın, des längeren darüber auslassen
konnte, da{fi der griechische lext »ohne Konsequenz« herangezogen worden waäre,
nachdem der Rezensent wenige en vorher zugegeben hatte, da{ ıhm der grie-
chische 'Lext be1 Ren mit Ausnahme der Bruchstücke be1 Crum und right
überhaupt nıcht zugänglıch ZSECWESCH ce114 Damıt hat iıhm aber doch auch jeder
alßstab ZUr Beurteijlung gefehlt, 1n welcher Weise der griechische lext 1n kGr
herangezogen worden 1st

Was die Frage einer sa‘1ıdıschen yZwischenstufe« angeht, hätte der Rezensent
gut daran getan, sıch HTr die sachkundigen Bemerkungen VOon Engberding!®
informieren lassen, der iıhm in vier en (von denen m. E die ersten dre1i
sehr schwerwiegend sind) gezeigt hätte, wı1ıe 6S die Möglichkeit dieser y»Zwischen-
stufe« este. ist

Da der griechische lext einmal vorliegt und aum eLtwas dazu werden
kann, kann 1119  - mit den entsprechenden Untersuchungen die Herausgabe
des bohairıschen extes verknüpfen. Daß ine kritische Ausgabe des bohairıschen
'Textes notwendig ist, dürfte ohl außer Z weifel stehen. er die unfter rein
praktischem Gesichtspunkt angefertigten einheimischen usgaben och die ber-
LZ Renaudots sind eine letzte wissenschaftliche Basıs. Daß be1i dieser Arbeıit
die Wörterbücher VO:  3 Crum und plege  erg nıcht mehr allem genugen,
habe ich mit sehr wohl gefühlt Wenn 1n seiner Besprechung*!® den
UnsC. äußert, ich möchte mich die Ausarbeitung ines koptisch-griechischen
Lexikons für die liturgischen Belange machen, kann ich SagcCIl, da{f ich mit
dieser eit, die z. B auch der xXIiOrder Ägyptologe, Prof. Dr CernYy, für
notwendig hält, bereits begonnen habe Sie wird allerdings erst 1m Laufe der Jahre,
WE ich auch die anderen beiden koptischen Liturgien herausbringen kann, Orall-

schreiten und Abschlufß kommen.
extliıche Erläuterungen:

348a/1 ETDaXWOY 1st Wıedergabe des griechischen: Cnr TOOAXLOVLOG
SC

AOYLEPEUG 1st sämtlıchen tellen des sa’‘1dischen und bohairıschen Neuen
1 estaments als Fachwort übernommen worden (vgl Böhlıg 391)

348a3/3 Der koptische 'Lext hat das BAGLÄELOV LEOXTEULLA. der SI reg 1n Zzwel
ubstantıva aufgespalten ; vgl kGr Nr. 343, 1ın Anlehnung DPetr B

1% el ich zugebe, manchen Stellen och ausgiebiger berück-
sichtigt werden mu3, z. B wıe ngberdiıing gezeigt hat 26  hr 472 (1958)
140] 1m anaphorischen Fürbittgebe

13 Orientalistische Literaturzeitung 54 (1959) 581-586
Dies ist sicher sehr bedauerlich. Da der Ken aber Grundausrüstung fast

er europäischen Bi  otheken gehört, 1st ach unseren Begriffen wohl yleicht
zugänglich«. Da »”TMAalNı« den griechischen ‘lLext Rate ziehen soll, habe ich 1M
Vorwort auch 1mM auf dıe gesagtT, die mit dem koptischen LText arbeıten
wollen.

15 rChr 47 (1958) 139{.
Recherches de Theologie anclıenne et medievale 26 (1959) 160
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äahnlıche Wendungen auftauchen. Dort el aber MOYAaOC ACOÖV
TEOLOVGLOV Tiıt Z auserwählt, jemandes Eıgentum bildend)*17? In NSeTeMM lLext
trıfit weder das EYTaMNDO Von Hunt 4023 och das € 9MOTIOC (gerechtfertigtes den
Sınn des griechischen A&%ÖOC ELG MERLITOLL,OLV MWEDLITOLNOLG Me1nt hier Eıgentum
konkreten Sınn als Besıtz Da die Christen Gottes »Eıgentumsvolk« sind darf
keine fremde Macht S1C Gott entreißen!? Vgl besonders ıldberger;
Fahwes Eıgentumsvolk Eıne I radıtionsgeschichte und T’heologıe des
Erwählungsgedanken andlungen ZUTr. I’heologıe des und 471[ (1960)

2348 a/4 MTERMETÄATaBOC| oriech AYAÖE also Anrede Gr Greg ad
348a/5 Der Kopte hat den griechischen lext verkürzt 216 EAEYYOV Vl

ÖVELÖOC, gic KOLLLO, NÖ £LC KATAKPLULK TV und als S  I1
Parallelismus membrorum zusammengefaßt HSGGT Sunden OTrWU!:
unNnseTeTr Gesetzlosigkeiten

483/6 ff Das Koptische hat das griechische MAVAYLO GOU 19M ÖO CX
GOU TLLLLO verkürzt und verselbständigt Eınen aufschlußreichen Beıtrag ZUT

Übersetzung des & PI!{&TQ. ‚Ä‘°‘“ lieferte olotsky!® In 3483/8 wıird das
Verbum, das die erbetene Handlung bezeichnet (MaTOYLO) asyndetisch als ZzZweılter
Imperatıv angereıht, WIC olotsky auch für das Griechische als möglıch her-
ausgestellt hat?®

3483/7 Bezieht sich auf die Herabkunft des hl Geistes auf die Opfergaben und
ihre Umwandlung den Leib und das Blut Christı; vgl Q 129 137

3483/8 Das Koptische hat das SOUVAGMV OGOU des Griechischen nac. XUAOTOAOV)
ausgelassen

MIpEYEPMNMOLI 1ST als aUsus pendens aufzufassen. Es wırd MLE das MNc

MMEINWWYX H den Bau des Satzes eingeordnet. Die koptische Konstruktion
olg hıer der griechischen: OOTEP . QUT@OC XL 1LV TG) ALAOTOAGV AYLLOAL
KATAELWOOV TAXC DUY  C (dıe arabische Übersetzung folgt WIC gewöhnlich
sklavısch der koptischen) Im griechischen lext 1sSt die Eınordnung noch leichter
wlederzugeben, da dıie Possessivartikel be1 ySeelen, KöÖörper« usf nıcht hat Die
Verwendung des ASUÜU. pendens 1ST den ' Lexten gut belegt; S1C sıch auch

kGr Nr 2313{f Zx Greg en 1 ogr Bas Ren Z oriech akobos-
lıturgie Br 57 13 D7 ogr Mark Br 129 Fur den Bereich des Koptischen
kann hıer ußerdem auf die Gewohnheiten be1 der Hervorhebung Satzteiles
Verwliesen werden ıll Koptische Dialektegrammatık München
7375 $ 59); ds1 Koptische Grammatık (Leipzig 193 198 (88 284 392),
bes 193 f (S 384) »Es entspricht en Rede, dafß der den psychologischen
iıttelpunkt der Aussage bıldende Ausdruck ZUEerst genannt und dadurch hervor-
gehoben wiıird Diese AuUus dem des Sprechenden entstandene Ausdrucksweise
wurde durch den häufigen eDrauc. semantisch abgeschwächt und 1ST Wwe1Il1t-
gehend ZU: normalen Ausdrucksmiuttel geworden.“« Vgl eliters Steindorfiff
‚ENYDUC: der koptischen Grammatık Chiıcago 196—-198 ($$ 04-411) In der
Sammlung VO:  -} Brechungsgebeten be1 AM  N findet sıch diese Konstruktion

zweıtfen und neunten Gebet, MX 11L“ NaIpH T a NOMN Q WL MIı< uh £U-
EPMNOLI ÄPIIECHN MNMEMIMIUA HNEMWO'N NENNHA bzw WC Qa TLON OTE ARX
iLHE SCEMCI R ;i MCDOY WIMI MUTEYAaMNMAaCTaCIC

17 Vgl ohlenberg, Der und 7uvyeıtLe Petrusbrıe UN der FJFudasbrıef,
Zahn, Kommentar ZUum Neuen Testament (Leipzıg 91923) 64

18 Vgl uhn Zeitschrift für Kirchengeschichte 69 (1958) 2345 f
Orientalıstische Liıteraturzeıtung 54 (1959) 585
Vgl Ljungvik Beıträge ZUur SyntaAxX der spätgriechischen Volkssprache

ppsala 96
.r Vgl azu ngberding OrChr 42 (1958) 135
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EHOAODITEN MEYZXINSICaPZ EOOYTYa Vgl kopt Kyr l  Sl Br 181 (eine
der unseIrcCIl sehr ähnliche Konstruktion!)

Der AaAsu. pendens ist auch 1mM Syrischen als Nominatıvus absolutus keine außer-
gewöhnliche Erscheinung‘“

348a3/9 1eser Abschnitt ist ausnahmslos AaUus biblischen Stellen ZUSammeI-

gesetzt.
MATSTOITE| ÜVETALOYXUVTO. Griech KXApPÖLC XO (vgl Brightm 135532$')
Das Koptische hat 0ya TF für das griech. GUVELÖNGEL ; das unmittelbar olgende

NYLAOLEVOLG YELÄSOLV hat der opte ausgelassen.
48a/10 Vgl kGr Nr. 247
NAOONOLA 1st zweıipolıg, insofern CS auch das 1mM Freimut liegende ertrauen

und Zutrauen als dessen Basıs einschließt (dıe Geda:  ette 1st fiducijia confi-
dentıa audacıla) ; vgl Böhlıig 246

im Griech. der optische Einschub EK X U LE  *
48a/11 Ebenso hat hier der Kopte eingefügt: 0OYO? XN OC

Die dreı T exte Nr. 349, 350 und 351

Wiıe ngberding bemerkte*®, handelt siıch be1 den beiden ersten exten
Eigengut der kopt Greg. 1es ist nıcht ohne weiteres einsichtig, da 1Ur

Ken (1 35) diese exte innerhal der kopt Greg g1ibt In (p .r  e werden alle
TEL ummern mit den Anfangsworten zıtlert, für den vollen 'Lext wird
aber auf den Rıtus NTa MILHIC£ OIHMOY'YI NI aMa PpOT 21 HNM SMaTOOY!
SV i 22 z a arbringung des Weihrauchs ZUT end- und Morgenzeıt,
verwıesen“*,. uch x1bt alle dre1 'Lexte der kopt Greg NULr mi1t den An-

angsworten (p e  S  T) und verwelst dann auf den Morgengottesdienst. Dort
stehen alle rel 'Lexte —  PRU-pPAT beisammen.

Dadurch legte sıch mir damals (AM5S esa: ich och NIC. die me nahe,
die beiden ersten exte aus dem Morgengottesdienst und waren Vomnl

dorther die Anaphora übernommen worden. Während weder och Bute*®>
ınen erlauben, die Nr. 249 und 250 Eıgengut der kopt Greg sind,
bringt eine Bemerkung 1n der arabischen u  T die zumindest 249 als

olches kennzeichnet: p e y al y Y A9 S52 Wenn iNan VO  - den Schlüssen
absıeht, dıe die exte be1 Ren erlauben, wird durch diese Rubrik dıe me
ngberdings bestätigt Auch Lext Nr 350, der immer INIMMCIL mMI1t Nr. 2349
steht, dürfte als Eigengut der kopt Greg gesichert se1in. Die Erklärung für dıie
eigenartige Tatsache, daß der volle Wortlaut dieser Lexte nıcht ihrem Ur-

1n ıner eınSprungsOrt, sondern eiıner sekundären finden ist,
praktischen rwägung suchen se1n: Die exte wurden Zuerst e1m Morgen-
dienst benötigt; er chrıeb iIMNan S1e hier voll aus und begnugte sich später
iıhrem I0CUSs Droprıus der Anaphora amıt, auf jene 'Lexte verwelsen.
ers 1St mit dem drıtten 'Lext Nr 251 Dieser wird schon be1 Ken (1 35}

als Oratıo Absolution1s ad Fılıum, UL ın Liturgıia sanctı Basılız (p B;) bezeichnet
und mit den Anfangsworten zıtiert ute T1N; ıhn sowohl be1 den Gebeten
des Mornıng Incense als auch 1m präanaphoralen Teil der Bas*®, trıfit 1mM

22 Vgl Brockelmann, Syrısche Grammatık eipz1g 61951) 117 S 220)
rChr 47 (1958) 135

dieser Rıtus MI1t der Morgen- und Abendräucherung 1mM Tempel
Jerusalem historische Verbindun: gebracht werden darf, wird VO!:  } Raes be-
eifelt Introductio ın Liturg1iam Orientalem (Romae 201 ; 7Zum Räucher-
opfer 1mMm. Tempel (LKK 1;10) vgl auch Levison, T’he Fewish Background of
Christianıty C  urg 136 5.

2 5 T’he Coptic Morning Service, 42-45
26 44 S.9 57 O
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präanaphoralen 'Teil der Bas (p. CRO)  OE na die Bestimmung, dieses 1in der
Bas und Kyr verwenden ist, zitiert dann die Anfangsworte bıs IL P und
verweilist für den vollen Wortlaut auf den Morgendienst. Wenn der präanaphorale
Teil aber für dıe Greg verwendet wird, soll hier der Oratıo absolutionı1s
ad 1Um diejenige ad Datrem gesprochen werden; deren Lext wıird anschließend

CHO-Cz gegeben. Der TUn dürfte der se1in, daß ine Doppelung vermı1eden
werden soll Die Oratıo ad 1Um wiıird Ja dann nnernha. der Anaphora VOT dem
Eucharistieempfang verwendet. uch g1ibt (p eaa  PRZ) diese Bestimmung und
verweiıist für den lLext auf den Morgendienst (der 1n meinem Exemplar der
leider nıcht enthalten ist) In der kopt Kyr findet siıch diese Oratıo be1 Br 148 S,

Wır en hiler sSsOomıt einen Wandertext, der Je ach Bedarf verschiedenen
Stellen verwendet wird. Allerdings 1sSt immer ein Absolutionsgebet ge  CIn
Eine Funktionsänderung, WI1Ie s1e sıch be1 der Übernahme VO  3 exten 1n
eine andere Umgebung beobachten aDır ist 1er nıcht eingetreten. eıtere LTEXT-
und überlieferungsgeschichtliche Fragen sollen 1m Zusammenhang mit
diesem Lext och erorter werden.

TIT Der ext Nr 349
Name Dieses wıird unmıittelbar das des Herrn angeschlossen

und tragt er iınfach dıe Bezeichnung Oratıo DOst Pater OSLer (Ren 35);
auch Hunt. 4023 und 260 Diese Benennung en auch die arabischen Rubriken

D: YZ/ und (p. BAT) (g SN} an UA 0M40
Im Morgendienst werden be1 (p PRT) alle dre1 'Lexte einfach als

N C Y f glal| bezeichnet. Das ist den So  S gerichtet.
Aufbau a) NnNre:

D) Relat Ta erheißung ber das reten auf Schlangen USW.

C) Bıtte Schutz VOT der Macht des Bösen (1m Anschluf die
letzte Bıtte 1mM des Herrn)

d) chlußdoxologie
Griechisches Origıinal: Der griechische lext steht be1 Ren I 109 Der

opte 1st 1Ur ganz geringfüg1g davon abgewichen.
extliıche Erdiäuterungen:

Zur Entstehung der Abkürzung NOC vgl Mallon-M. Malınine,
Grammaıre (Beyrouth 11956) 25

Es ist merkwürdig, be1 nıcht auf dıe Stelle DPs 91,13 verwıesen wird.
Beıide 1Lierarten Schlangen und Skorpione) wurden als er der satanıschen
Macht gedeutet, das Wort VOIl den chlangen Berufung auf Mit 16,16
öfters aber auch buchstäblic verstanden. In Ps 91,13 erg1ıbt siıch das Bıld aus der
auna des Landes.

Das Griechische fügt TAC KEMAAXG hinzu: GV YY OGOV NLOÖV, lLäßt aber das
be1 » KFüße« WCS s  v TOUC TTO:  ÖXC,

MEVPEYHEIOWOY OTIECH: KAKÖOTEYXVOV.
349/3fi. Die Schl  oxologıie lautet 1 Griechischen: OTL  4 GU 5[ BAGLAÄEUC NILE -

TEOOV TEL VTCOV XPLOTE On HeOCc op NENNOY F} XAXL GOL N ÖOCAV op WOY) KL
TV ZÜUNXAXOLOTELAXV op TaIO) AL TV TO0G0XUVNOLV XVOATELLTTOLLEV, HOS SEXAXOTNV NLEDAV
opt Om.), GUV T® AVAOX @ (kopt MNaTap0C) GOQU TATOL, XL T AL T VEULLATL, VÜV.
Zu den chlußdoxologıien vgl Q 173-176 Das habe ich hıer, SE EA und
4172 unübersetzt gelassen. Die Partikel REn ZUrTrC ebung und Einleitung der
Schlußdoxologie dıenen, WwI1e VOTLT » Worten, die wörtlich oder indırekt als
gesprochen, gedacht, geschrieben oder gehört angeführt werden«*®

27 Vgl dazu Engberding 1n : OrChr 4% (1959) 69f.
A Koptische Grammatık e1PZ1g 182 S 353)
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Der Text Nr. 350
Name Be1 Ren (1 99) als Oratıo ınclinatıionıs bezeichnet, gehen Hunt. 260

und Marshall 92 in der Benennung formell, aber nıcht inhaltlıch auseinander.
ährend sich arshall 02 (OYEYXH IC SMEXWE|) und (p D N  R

O, mi1t der Angabe bei Ken decken (AK g1bt überhaupt keinen
bemerkt arshall 93 NUr: andauflegung VOTLT dem Empfang VO:  } denNamen),

ltären. Sachlich bedeuten €e1| Angaben dasselbe, da, wI1e schon Br (578b) be-
merkt, »Inclination« ein Aquıvalent für »Imposition of the K ist vgl azu
kGr 169) Es ist VO:  - dem gleichfalls unterscheıden,
das 1 SC. die Oratıo gratiarum actionıs ach dem Empfang der
Bucharistie gesprochen wiıird (kGrNr. 90-403) Unser 'Text 1st Chrıstus gerichtet.

Aufbau a) Anrede
b) Relat. Prädik Menschwerdung

Bıtte aa) Frieden
bb) Furcht ottes und Verlangen ach
cC) enu{fß der göttlıchen en
dd) 1M rdenleben
ee) Würdigsein des ew1ıgen Reiches

d) Schlußdoxologie
Paralleltext Nur die Anfangsworte des extes, der 1n der Greg der

analogen Stelle steht, stimmen mit dem koptischen überein: KXAÄLVAC QUPAXVOLCG XL
OTE V _-  elı) TNC YNC (Ren 109) Außerdem eC| sich 350/4 b und mit
Brightm 126,21-23 Dann weıicht der koptische Lext VO: griechischen völlıg ab

Textliıche Erläuterungen
Das Beugen der Himmel geht ormell auf die Stelle Ps 18,10 vgl

zurück, VO:  - Nötscher Die Psalmen (Würzburg 311 mit dem Bıld der
schwarzen, schweren Gewitterwolken, die tief herabhängen, erklärt Hıer 1st diese
Stelle auf die Inkarnatıon bezogen, be1 der der Menschensohn durch seine Nieder-
kunft gleichsam die Hımmel Göttliches) gebeugt hat.

Zum Sıtzen ber den erubım und eraphım vgl üller,
Dıiıe Engellehre der koptischen Kırche (Wiıesbaden 791 , Hammerschmidt
ın rChr 4% (1959) 106, und dıe 1 ruck efindliche Abhandlung Das liturgıische
Formkriterium en der Dritten Patristikerkonferenz 1n Oxford n“ 7D

Die Konstruktion VO:  - Hunt 2360 ENCWOYIL MKCOYÄI (wir wı1issen
nıcht inen anderen) unterscheıidet sich achliıch nıcht VO:  - der 1n Marshall 93 und
AM EMCWOY M MREO'YaI (wir wıissen keinen anderen); ach TI Koptische
Grammaltık;, 2623 ($ 405), ware be1 Hunt 260 der Fall sehen, das Verbum
Stelle eines anderen Satzteıiles verneıint wiıird.

deine Furcht]| Furcht VOTLT dır
Güter| eigentlich: dıe guten Dınge)
NO ARTEIS ]} (TOALTELC) (vgl Böhlıig 347) steht 1mM Sinne VO  - 1toli.'rsup.og

(Phıl 3,20) Die arabische Übersetzung hat dementsprechend: ..  Q  HE  A
Der ext Nr 351

Name: Wıe schon oben bemerkt,;, tragt dieses den So  S gerichtete
dıe Bezeichnung Oratıo absolutzonıs ad 1UM (Ren ı 25 und 3 arabisch (AMS

— O  PRE): steht auch 1n der aäthiopıischen Präanaphora Br 2705
Ren 4A78 Mıssale Aethiopıicum Rom 938 Miıs 1945 A.D.) 24 Im

Hinblick auf den ursprünglıchen SI1itz dieses extes 1st nıicht richtig, We) ihn
Heiıler?® (unter inwels auftf KD als die »Absolutionsformel der Liturgiev

YTRırche und Ostkırche (München 4A79
3U Glaube UN Sakramente der koptischen Kırche Orientalıa Christiana 353:1

(Romae 1481f7?.
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des hl. Gregor« bezeichnet. Bemerkenswert 1st dagegen seine Feststellung,
heute auch be1i der Privatbeichte verwendet wird.

Der '"Lext 1st eingebettet 1n die Problematık der ormen der orjıentalıschen
Kırchen und kann Von daher verstanden werden?!. Es handelt sich jedenfalls

iıne Lossprechung, die 1n dıe der deprekatıven Formeln des Ostens
geht S1ie wıll sicherlich auch mehr besagen als analoge Formen (wie das Misereatur
und Indulgentiam 1mM heutigen erständnıs des lateinıschen Rıtus, WE diese
ateinıschen Analogıien auch 1n einem ruüuheren Entwicklungsstadiıum als Absolution
aufgefaßt wurden??. ber dieses Problem handelt auch Ren (1 181 SS der ine
Ahnlichkeit miıt y»formulıs illıs absolutionum generalıbus« (1 182) sehen will, die 1n
den schon genannten Absolutionen ach dem Gonfiteor und 1n der ÖOratıo y»Adesto,
Domiuine, UaCSUMUS, officıo0 servıtutis NOSTTrae« ach der Fußwaschung der Fer1ıa
ın Coena Domanı enthalten sind.

Wır mussen diese Oratıo aber och mehr 1n den textgeschichtlichen Rahmen
hineinstellen. ngberding hat s1e 1mM Zusammenhang mıit seinen Unter-
suchungen den Jüngst veröffentlichten Bruchstücken sa ıdıscher Liturgie?? mıt der
mi1t ihr CN verwandten SV N TNG EANsuÖepLAUG31 aus dem Kern der Bas verglichen
und 1st dabe1 dem Ergebnıis gekommen, die offenkundige Verwandtschaft
beider Gebete scheine »So gedeutet werden mussen, dafß das der Vor-

sich1 das VOTL der hl Kommunion hat beeinflussen lassen«. Dafür
sprechen besonders rel Umstände: Das der Präanaphora welist iıne Stelle
auf, welche sich auch dem entsprechenden der Greg Davon
wird bei den textlıchen Erläuterungen och die ede se1n. Das präanaphorale
Gebet hat be1 Ren (1 die offenkundıge Erweıterung MIr das lied »X ( «

rfahren Die Anrede den Sohn scheıint nıcht dafür sprechen, »dafß S1e 1n
der Vormesse der ägyptischen Bas ursprünglıch 1st«35, Einzelheiten sollen der
besseren Übersichte be1 den textliıchen Erläuterungen besprochen werden.

Aufbau a) Anrede
b) ela Prädık aa) Heıilsleiden

bb) Vollmacht der Sündenvergebung dıe
Apostel

CC) Vollmacht deren Nachfolger
C) Bıtte Sündenvergebung
d) Schlußdoxologie.

Griechischer Lext bgesehen VON der verwandten Oratıo der ST aSs, ist
hier en: kein griechıisches Original entdecken. Die Greg hat ine andere
ZÜXN TNG EAELTEPLAG (Ren 110 82 die NUr das liıed ELLTUANGOV (s u.) mMI1t uUunNnserTeIN

'Text gemeinsam hat Kın 1n seiner Funktion paralleler Text,; der siıch auch auf
Jo 20,22 beruft, steht 1n der SI Mark (Ren 123 c Br 115 Si) Dieses griechische

nımmt auch auf die Nachlassung der en 1mM el  auc ezug P  LV
TOOGCOEPWLEV GL O ÖuLLLOLLO TOUTO 16 ÖLDEOLV XLAOTLÖOV NLÖV

Textlıche Erläuterungen
351/1 Ren 110C,
251 2R Ren I'Üi€qö.('[0(. Der leiche ezug auf eın Herrenwort (Mrt 6,18{.)

iindet sıch auch der Oratıo absolutzıonıs der Bas (Ren 771)
31 Eınen anderen Aspekt, das Sündenbekenntnis über dem el.  MC be1 opten

undthıopiern, abe ich 1n ! 42 (1959) JO08£: kurz beleuchtet
3 0 Vgl Jungmann, Der Gottesdienst der Kırche, 91
33 rChr 4A2 (1959) 59—-75
34 In diesem Zusammenhang darf auf den Bedeutungswandel VO  3 EAEYSEPOC

1n zahlreichen koptischen Papyrı und literarischen exten hingewlıesen werden,
ENEYOEPIa dıe Bedeutung VOIl »Ehrbarkeit« annehmen kann  $  ® vgl 4 Al
EAEYSEPOC unbescholten Mus 64 (1951) 251-259

35 A 74
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Die koptische Konstruktion des HNIa mit dem unbestimmten Artikel 1st
durch die griechische 1n Jo 20.22 erklären. T Y LOV TTVE  C wiıird mehr als hypo-
stasjierte Z  aft verstanden, ohne Artikel als göttlicher, 1n den Menschen einziehender
Geilst. Be1 ist TO TVELLA TO X YLOV mehr der Pfingstgeist, XNYLOV TVELLLA mehr
ıne unbewußte Kraft?9%: vgl Böhliıig 416{. In uLNsSseTeT ist der Geist als 1ind1-
viduelle Zuteijlung ıner Z  aft dıe Apostel aufgefaiit (jerade umgekehrt wird
das TVEULLO 1n den Fragen Theodors?” aufgefalit, deren y»erste Frage« den Lebens-
odem 1n Gn D mi1t dem heilıgen Geist identifiziert, »den dam zusätzlich
eigentliıchen Lebensprinzip esa: und der ihn beim Sundenfall verliefi und erst
VO:  3 Chrıistus wiedergebracht wurde Joh 20.,22)05% 1eselbe Konstruktion findet
sich der koptischen Evangelienübersetzung aıro 1652 1935 A.D

VO:  - Q& MCO HI verwendet diese Übersetzung A0 MD, für eCHAr Fut schreıibt
S1e \ (Fut. I1IL) Zu beachten ist Jer der betonte Ausdruck der Zukunft Das
»Behalten der Sünden« dauert eben 1n die Zukunft fort.

aREPOMOT] Ren elegist1.
K&a ia CROY erganzen HIihen ? Ren SCINDCI. Der äthiopıische lLext hat

na
Das lied OL S00A0L GOU vgl Bas Ren 13 \ U SE und

ngberding 12 * rChr 42 (1959) 72-14; Ort auch die sa‘idische arallele
trıtt Zzwe]l Fassungen auf CX ach Engberding):

ÜTEP TV SOVAGOV OGQU TATEOOV WOU XL LÖCADÖV XL TNG SUNG ‘EOCTCEW_Ö_‘W]TO(;‚ TV
MEXÄLKOTAOV TAC KEOAÄCG SOXUTOV SU(DTELOV TNG A YLOAG GOU Ö0ENG

OL 8002A01 GOVU, OL ONLEDOV ELC TNV ÄAELTOUPYLAV XOWOPLOLLEVOL, LEPEUG XL ÖLXXOVOG
XL KXAÄNDOG KL TAXC On AC%OC Xal TAMNELVOTNG LOUD Ren

eigentlich: ECISUOTISC, versiech mi1t deiner Barmherzigkeıit.
Ren praesta nobiıis. Athiopisch: dh:A7 Q:G '] ne (bereıite) B  E
den Weg deiner Barmherzigkeit]. Die arabische Übersetzung hat 9} VO:  3 9
(gewähren, verleihen); &i  D  \a un! »  w  \  5 Gott vgl Wortabet —H Porter,
Arabıic-Englısh Dıictionary Ca1ro * A]

Ren prudenter vel inprudenter, vel cordis duriıt:a, AauUt verbo, aut

pusıllanımıtate. Die entsprechende der Bas Ren 78) lautet:
XL Sl L GOL NLAOTOLEV
eiteE SV AOY @

SV &-  z  O-
XV  C OEG SUYYGOPNTOV YLALV
CC XYAD OC XL OLÄCVTROTOG ÖC

351/10 Das lied MNAVTAC NLG EXNEUTEDWOOV XL ATEOVTOAL TOV A0LOV GOU EAEUDEDOOOV
der or Bas Ren 78) entspricht dem koptischen Passus: P “.PC.M2€ NEM

NEKAÄAaOC AHPY MPEMOC,
Die verfülle Herrschaft« sich 1n dem entsprechenden VOT

dem Eucharistieempfang der Greg Ren 111) "EuTtANncov NUÄC TOUL 1080 oOßou,
r  x XO TSEUSuvVvov n  G O Y oDOV OGOU TEANLA. YAXD <{ On HeÖc NILOV, XXl TOETEL G OL

Ö0E%, TL XL TO0OOKUVNOLG. Die Fortsetzung ach yabsolutı SINT« be1 Ren (1 »CxX
E hat ngberding Sanz richtig als Erweıiterung erkannt®*?. (D
€ X- Aa) und ute (1 C.9 58 8;) en die Absolutionsforme. VO:  ; »Servı tUu1« bis

6  6 Vgl S Grammatık des neutestamentlichen Griechisch
(Göttingen ?1954) 160 $ 3.1,2); 203{. (

37 Va Lantschoot Stu 'Test1 192
3 8 üuller 1n : Orientalistische Literaturzeitung 54 (1959) 139
39 rChr 423 (1959)



Koptisch-bohairısche Lexte E1

yet SCINPDCTI, (dıe 1m wesentlichen AQUsSs ıner Aufzählung VOIl Heıilıgennamen
besteht und Aaus Platzgründen hıer weggelassen werden muß 1Ur 1M präanapho-
ralen 'T eıl der Bas, aber nıcht beim Morgendienst.

deine Furcht| Furcht VOT dır; äthiopisch: AA T NI°n
ach den Worten HCM NEKAaOC 7R PY ILYEMOC kann der Priester gemäß

der arabıschen ach seinem Gutdünken ein Gedenken derer,
der gedenken will, oder ein längeres, festgelegtes Gedenken einschieben, dessen
'"Lext Ende der Oratıo gegeben wıird4°9. Es 1st selbstverständlich ein Gedenken
1im Sinne ines spezifizıerten Einschlusses die Bıtte Sündenvergebung gemeıint.

351/11 am &91] XOATOG, vorzüglıch eın Kennzeichen der Schlußdoxologien
der ar.  NI ; vgl kGr 176

Die Oratıo gratiarum actıonıs
Name: Vgl kGr 164 In steht diese LSJ" Y zwıischen dem

Danksagungsgebet kGr Nr. 2380387 und der Oratıo ınclinationıs Nr 2900-403
Die arabische merkung be1 @8} DMeE) Sagt, daß diıe meisten Hss LU das

Danksagungsgebet enthalten. ars und Marshall 9023 en ach Nr 279
diese Oratıo un! N  en amıt arsha. 923 hat jedoch 1m ang (p 13-420)

auch die Oratıo ınclinationıs Nr 23090-403 Ren stellt (1 37) diese Oratıo gratiarum
actıon1s den (nach der Oratıo inclinationıs). Deshalb habe auch ich s1e
1n der Zählung der Absc dıe Greg angehängt, besonders da eın E@schubvermleden werden konnte. Der lLext ist den ater gerichtet.

Aufbau a) Anrede
b) Relat Prädık. Berufung auf die Eucharistie (ın verschiedenen

Abwandlungen)
C) Bıtte Frucht der Eucharistie
d) chlußdoxologie

Paralleltexte Das fehlt 1n der Greg (Ren 113 S.) Dankgebete
ach dem Eucharistieempfang besitzen alle Liturgien. Die Gedanken, die €e1
entwickelt werden, zeigen naturgemäilß ine große Ähnlichkeit.

extliche Erläuterungen:
404 H' PEUYCDaS MI hat Ren (I 37) mıiıt »omnı1a Dr übersetzt, das aDısche

<1bt 6S MI1t durch N wieder. Das deutsche »Verwalter« schöpft den Sıinn
nıcht aus. Gemeint 1st Gott als der leitende Verwalter der Menschen; vgl kGr
Nr 28

406 Vgl kGr Nr 74 U, 137
408 Güter]| eigentlich: die Dinge)
410 Glorie] himmlısches en.
411 ENONX| (Qualitativ); Marshall 023 hat das (1) der Infinitivform darüber-

geschrieben. Der Finalsatz wırd meilistens durch OIM mi1t folgendem Konjunktiv
eingeleıtet vgl Steindorfif, eNTDUC. der koptischen Grammaltık, 214 S
hier folgt der Uurc. das Qualitativ bedingte) Zustandssatz vgl 41 H1: Koptische
Dialektgrammatık, 49 ($

TENXNUK Ren et adımpleamus justitiam OMnı tempOTre,; arabisch

SA
dein heıilıger Name durch e1in Gott gefälliges en wird der Name Gottes,

elbst, als der den Menschen iırkende gelobt

AMS pPAT-PA7; vgl BUüuft®e; C 45 ute hat aber nıicht erkannt,
der Passus “Remember, ord_ Koptisch-bohairische Texte  111  yet semper, etc.« (die im wesentlichen aus einer Aufzählung von Heiligennamen  besteht und aus Platzgründen hier weggelassen werden muß) nur im präanapho-  ralen Teil der Bas, aber nicht.beim Morgendienst.  deine Furcht] = Furcht vor dir; äthiopisch: &6U”T: A19°C=  Nach den Worten stem TERNa0Cc TRPY Mpempe kann der Priester — gemäß  der arabischen Rubrik in AMS — nach seinem Gutdünken ein Gedenken derer,  der er gedenken will, oder ein längeres, festgelegtes Gedenken einschieben, dessen  Text am Ende der Oratio gegeben wird*°. Es ist selbstverständlich ein Gedenken  im Sinne eines spezifizierten Einschlusses in die Bitte um Sündenvergebung gemeint.  351/11: amagı] = xpdrtoc, vorzüglich ein Kennzeichen der Schlußdoxologien  der Mark/Kyr; vgl. kGr 176.  VI. Die Oratio gratiarum actionis  1. Name: Vegl. kGr 164. In AMS steht diese S$>! X& 3 o zwischen dem  Danksagungsgebet kGr Nr. 380-387 und der Oratio inclinationis Nr. 390-403.  Die arabische Anmerkung bei AMS (p. &Me) sagt, daß die meisten Hss nur das  erste Danksagungsgebet enthalten. Marsh 5 und Marshall 93 haben nach Nr. 379  nur diese Oratio und schließen damit. Marshall 93 hat jedoch im Anhang (p. 413-420)  auch die Oratio inclinationis Nr. 390-403. Ren stellt (I 37) diese Oratio gratiarum  actionis an den Schluß (nach der Oratio inclinationis). Deshalb habe auch ich sie  in der Zählung  der Abschnitte an die Greg angehängt, besonders da so ein Eiéschub  vermieden werden konnte. Der Text ist an den Vater gerichtet.  2. Aufbau:_ a) Anrede  b) Relat. Prädik.: Berufung auf die Eucharistie (in verschiedenen  Abwandlungen)  c) Bitte um Frucht der Eucharistie  d) Schlußdoxologie.  3. Paralleltexte: Das Gebet fehlt in der gr Greg (Ren I 113 s.). Dankgebete  nach dem Eucharistieempfang besitzen alle Liturgien. Die Gedanken, die dabei  entwickelt werden, zeigen naturgemäß eine große Ähnlichkeit.  4, Textliche Erläuterungen:  404: mpeqcagıı hat Ren (I 37) mit »omnia praestans« übersetzt, das Arabische  gibt es mit durch @4! 3)l, wieder. Das deutsche »Verwalter« schöpft den Sinn  nicht aus. Gemeint ist Gott als der leitende Verwalter der Menschen; vgl. kGr  Nı 28:  406: Vgl. kGr Nr. 74 u. 137.  408: Güter] eigentlich: die guten (Dinge).  410: Glorie] = himmlisches Leben.  411: enong] (Qualitativ); Marshall 93 hat das w der Infinitivform darüber-  geschrieben. Der Finalsatz wird meistens durch omma mit folgendem Konjunktiv  eingeleitet [vgl. Steindorff, Lehrbuch der koptischen Grammatik, 214 ($ 441)]1;  hier folgt der (durch das Qualitativ bedingte) Zustandssatz [vgl. Till, Koptische  Dialektgrammatik, 49 ($ 47a)].  nrenxwR ...] Ren: et adimpleamus justitiam omni tempore; arabisch:  H  M fai.3‘  dein heiliger Name ...] durch ein Gott gefälliges Leben wird der Name Gottes,  d.h. er selbst, als der in den Menschen Wirkende gelobt.  40 AMS p. PAS-PAZ; vgl. Bute,  l.c. 45. Bute hat aber nicht erkannt, daß  der Passus “Remember, O Lord ...  all sin’” in das Absolutionsgebet eingefügt  werden muß, und ihn daher einfach am Schluß ohne Bemerkung angehängt.all SIN  29 das Absolutionsgebet ingefügt
werden mußß, und iıhn er infach ohne Bemerkung angehängt.
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The Sculptures the Eastern Facade
of ihe Holy CTross of Mizkhet‘a

Dy
Wachtang Djobadze*

Picturesquely sıtuated high mountaıinsıde NOT far from Mitzkhet’a,
the ancıent capıtal of er1a3, 15 of partıcular Lype of Georglan
archıtecture, the so-called MtzRkhetfa Cross (referred anclent hıistorical
SOUTCCS 4S Fvarı MtzRheft ısaı, Foarı Datıosanı, SImply arı), hıch for
C long time has een object of interest travellers an! scholars.

In lıterature dealıng especlally wıth the genesI1s of the crucıform domed
church an the problems connected wıth I Jvarı became the subject of

anımated discuss1ion, which, however, NOtT extend beyond CI-
ficıal consideration of the sımple gathering together of facts
that has frequently led scholars EITONCOUS conclusions *. Only recently
has PITOPCI study and evaluatiıon of ]varı een attempted?.

'The bulldıng technique, the methods evolved working OUTt 1ts STTUC-
tural etaıls, the masterly applıcatıon of appropriate artıist1ic schemes, avVve

contributed toward makıng Jvarı ““superb expression of artıstic creat1-
veness of 1ts CTa the sphere of architecture an proof of the een creative
aCT, hıch shows the height and completeness of attaınment?” But the
importance of Jvarı O€es NOT end here, for it represeNn(ts, LOO, the ultimate r_

finement of architectural princıple, which, the per10d ofıts constructlion,
had een developıng for SOINC tiıme Georglan architecture. Jvarı deserves,
therefore, specılal attention 1n an y study of of the Lype of the
Crucıform domed church

It 15 pleasant duty acknowledge the help received thıs work from
Prof. Kıtzınger, Prof. Underwood, and Dr Mango at IDumbarton QOaks who
ave read the manuscr1pt an contributed number f valuable suggest10ns.

wısh CXDICSS SiNCere gratitude Miıss Warner anı Mr Kay for the
revisiıon of the Englısh 1n thıs artıcle also rof. Der Nersessian
for checking the Armenı1an quotations.

In thıs connection it MUST be pointed OUT Strzygowskı s evaluatıon of the
Jvarı church anı his interpretation of 1ts sculptures, ATC SaYy the least, superficlal
an 1n SOINC incorrect. 'T’he so-called emall church of Jvarı, constructed DYy
Kuropalat Guaram, Wads NOT built parallel the bıg church of ]varı J trzygowskı,
Ie Baukunst der Armener UN Europa Wien 856, ng 12) 9 Strzygowskı's
plan shows, the OcLogon construction 15 NOT geometrically centered (1bıd., fig. (2);
and furthermore, hıs identificatıon of the DETISUONMNS represented 1s confusing 431)
' LThese AÄALC only few of Strzygowskı's inaccuracıles.

We refer the study of the churches of Jvarı LYPC, pu Dy ub1i-
nashvılı, Monuments archıtectonıques du LYDE de Fuvarı ıflıs Z

TIbıd. 25
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general study of historical data, epigraphic e  S, the Jvarı Carvings,
and thorough investigation of the bulldıng iıtself ate the ONUumMeNnNT
the end of the sixth CENTUTFY (before 604/5)*

speclal interest d cons1ıderation of the Mitzkhet’a Cross ATIC the
Carvings 1ts walls, ON of the 1n hıch it dıffers funda-
mentally from Byzantıne archıtectural ese Carvings ATC

placed accordance wıth certaiın principles, particular PUurpOSC,
and aATIc integral part of the ole architectural CONCEPL. 'IThe PUrpDOSC
of thıs study 15 examıne the Carvings the eastern facade, and above

determine the identity of the PETSONASCS represented in them
The eastern facade proJects from the SQUAIC of the bulldıng in the form

of three-sided aDSC (fig Centered above the window each of the
three sides 15 plaque, which, though rectangular, 15 the LOp
than the bottom, and hıch ATIc represented historical pETSONASCS who
played part the bulldıng of Jvarı. 'Ihe plaque the central facade of
the aPSC (fig 2) Christ, standıng, wıth Gospel hıs left hanı  O
Hıs riıght hand 15 placed the head of PEISON richly dressed OT

mented robe, who 15 kneeling before Hım and who 15 represented smaller
scale than the figure ofhrıs OVe the plaque 15 elongated, protruding

OC hıch hovering angel 15 represented. 'Ihıs OC W3as

evıdently for the Carving e1I0W it; and 15 considerably damaged.
10 the left of the Center plaque, that 1S, 1in the plaque the ng wall

of the aDSC, 15 iigure prayıng pOSLTUFE, and above it the Archangel
Michael extends hıs han! 1f pointing forward (fig 3

Finally, the plaque of the thır (left) wall, LWO PCISONS represented,
ON apparently DOoy figure simiılar the Archangel Michael 15 carved
behind and above them, wıth WIngs spread wıde and ONCE INOTIC wıth
extended hand pointing forward (fig 4)

these historical PCITSONS ATIC dressed elaborate robes and cloaks
test1fyıng their importance. ach plaque consıists of single block
The figures Aic carved depth of about five centimeters, that natural
frame 1s formed angle of about forty-Iive degrees.

ach pane contalins Georglian inscr1ption, executed scr1pt named
asomt avrulı (majuscule) simply mrgulovanı rounde, In

Ihıd. Amiranashrvılı, Istor1ıa GruzinsRogo0 ıssRusstud MOSCOW
114; hkhıkvadze, Arkhutektura Fvarı, 20; Saueri Dıie Kreuzkırche

beı Mxzxzcheth (Georgien) ın ıhrer geschichtlıchen Bedeutung, Römische al-
schrı 20 (1931) 71

ese inscr1iptions ave been published mMan y tımes; the rst DYy
Brosset, AapDpDorts $ur VvoVaSE archeologıque dans la Georgıe et Aans ’ Armene,
premer rapport (St Petersburg 48-9; Bartholomael, Lettres numısmatıques
el archeologıiques relatıfs la Transcaucasıe (St Petersburg /9; hubinash-
yılı: Monuments 74-84,;, a1so 1{5 OTtfe : Natroev, chet EDO or
Svetz tskhovelı ıflıs 19; avachıs hvılı, art‘’ulı damtserlobat' a mtsodneoba
U  S paleogra  1a (Tilisı 158; Akhlat agmotshenılı zeglebı Bulletin de
L’Universite de 1ıflıs (  ’ 9 arkhnishvılı, Les decouvertes
epigraphiques er hitteraires Georgıe Mus 53 (1950) 9-60
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the earliest Georglan inscr1pt10ons, such those of Bolnisı 8—4  5 the
Jvarı letters ATIc NOLT relief (convex), but AT incised (concave), an

O  S1, they follow each other continuously wiıithout breaks between words.
In very broad and general WaYy the inscr1pt1ons ident1ify the gures and

read follows 'The S1X lınes the left COTDNECET of the mıddle panel,
Cross of the SaAvıour, ave Dity UDON Stephanos, Patrıkıos of K * artlı® (fig 5b)

the pane. the left wall, Nr Archangel Mıiıchael, aıd Demetre Hypatos”
(ıg 5a); between the figures 1ın the panel the rıght wall,; SE Archangel
Gabrıel, aıd Adrnerse Hypatos®, (fig DC) and oOWN the eft border of thıs
SaIiIlle panel, (Adrn)erses son?.

Here perhaps 1t ould be well pomint OUuUt agaın that these Carvings
played essent1al role the CONCECPT of the bulldıng whole, an that
the placıng of them ere the outsıde walls of the aDSC Was NOT wıithout
s1ign1ıfcance. Evıdently the archıtect included them definite, well-
conceived des1ıgn, in which they function 4S integral part of the over-all
architectural complex*?.

hubinashryvıli, Monuments 143; arkhnishrvıiliı, Decouvertes 2572
nstead of Cross of the '"AVDLOUT Brosset reads ST T1la Voyage 1, 48) 'L hıs
Was later repeated Dy Strzygowskı, Baukunst der Armener und Europa 1 431

Tarkhnishrvıilı, bid. 252hubinashrvılı, bıid. 143 ,
Bro S, Voyage archeologıique Aans la Georgıe el dans P Armenıe (St Petersburg
48/9 Apparently Brosset Was able read only OLLC pDart of thıs inscr1ption because
the other Dart W3as covered wıth 111055$S5 (Brosset 49)

hubinashrvılı, Ebid. 143-144; Tarkhnishrvıilıi, bid. Z
Brosset; bid. 48

'I'hıs border Inscr1ption, which 15 damaged, 1in fact nearly obliterated,
15 important for the determination of chronology of the ukes of Iberı1a. Brosset
o€s NOT mention thıs inscr1ption AT all, but 1T Was noticed DYy the experienced CVC
of Bartholomaeı, who Was able ead the last LW words “ Mifrtavrıis dze  27
(Lettres numısmatıques /9) Recently thıs damaged inscr1ption Was restored DYy Prof.
hubinashrvılı, 1n whose opınıon 1t be read Aas ollows *K ‘ob

dze.  29 'IT’he only definıite Dart of the inscr1ption 15 “*erses dze  I hıch MUSLT
INCAaAN, that the youth represented ere 15 the SOI of Adrnerse (Adarnerse); for

nothıng Ca  $ be sa1d efinıtely because, as Prof. Chubinashrvıilı himself
notes, SOILNC etters AaTrc SCCI1l only in Dart, whıiıle others AaTrec nearly oblıterated that
theıir definıte restoration 15 ımpossı1ible.

10 Besides Jvarı, the Bolnisı Sıon1, Zroml, an INanıYy other Georglan archıtectural
mMONUMEeN! between the Hıfth an seventh CENTLUCY contradıct VEIY clearly and
convıncıngly altrusaıtıs’ opinıon: * L’out decor en Georgle, JUC so1t
decor architectural, decor ornamental sculpture figuree, presente
OINMNEC hors-d’oeuvre. n’epouse DasS la STITUCLUFCG, la souligne DaAS, 11 la
cache. (Yest vetement, destine COUVTIr O:  . “(Etude $ur
medieval dans Georgıe et Armene [Parıs 96) Or ° Maıs tandıs qu«c la sculpture
LOINAULC est incorporee PT auxX dıverses partıes de la bätisse, la sculpture du
Caucase na pas CII trouve place Nıe les 'astes surfaces des mMoOonNuUumMenNts.
Eille s’accroche hasard SAa1lls qu’intervienne ans repartition raiısonnement
du constructeur’”’. (Art Sumer1ıen Art Roman |Parıs 88) Most certainly Baltru-
saı1tıs’ drawıings also AdiC NOT helping understand the substance of Georglan
sculpture but create inextricable confusıion.
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It cshould be noted that the Carvings rhythm, balance, and harmony
ATC preserved NOLT only withın each plaque, but also they relate

each other the plaques ATC placed evenly and symmetrıically the
Sanmllc height from the ground; and emetre an Adrnerse, as ell the
angels of theıir respective plaques, AICc oriented toward the central Carving
of Christ an Stephanos (fig 5: thereby creating, addıtion of
order an mmetrYy, impress1ion of unıty and completeness, and
intıimate nNnıon of composıt1ion.

Whe shall Lr Yy NOW establiısh IMNOTIC accurately the identities of the gures
inscribed Demetre, Adrnerse, and Stephanos, and represented ere
the eastern facade of the Church of the Cross. OU: ON hundred
agO Brosset offered the followıng identifications: the central plaque
Stephanos, the Fiırst, Duke of Kart' lı; 1n the Carving hıs rıght emetre
Hypatos, (brother of Stephanos); anı 1n that hıs left Adrnerse Hypatos
the Fırst, uke of K‘art' lı1* Later the quest1on of ıdentity Was studied
by Chubinashvili!?and byJavakhishvılı" who approached the problem
principally from epigraphical point of 1eW. Both of them Canle the
Sammne conclusion had Brosset.

Recently however, opınıon expressed by Toumano{if disagrees wıth
the prev1ously accepted identificatiıon of the Jvarı figures** According
Toumanoff there Was “ onomastıc confusıon between Stephanos IL, {0)  -

of Adarnase K an Stephen, SON of Adrnerse and father of Mıhr and
Arch’ıl,” and thıs, ‘““together wıth the confusıon between Saracen
INnVvas1ıons of Georgla, MUST ave caused redactor of Juansher’s work
overlook D CENTUCY of ber1an Hıstory: *2 'Thıs, LU led Prof.
oumanotff conclude that the gures MUST be 1n the central Carving,
Stephanos 11 the rıght, Demetre, brother of Stephanos and the left,
Adrnerse 1L, SO  - of Stephanos 11; whiıle the DOYy 15 Stephanos, SOM of
Adrnerse 1116,

In substantiation of the claım that Stephanos 1, SO  - of Guaram the Great
(Guaram Kuropalat) could NOT ave een ONC of the builders, much less
the chiefbuilder (Ktitor), of the church, four arguments ave een advanced
Dy Prof. Toumanof{f.

'T he TST 15 based the negatıve characterizat10n given Stephanos
by Juansher, the Georgian historian whose work 1s incorporated K“art’'lıs

Brosset, Histoire de Ia Georgıe (STE Petersburg 242 ıdem,
Voyage 1 49-50; ıdem, Resume Iso Sauer 608

a hubinashrvılı, Dıie hleine Kırche des HL Kreuzes Don zcheta, I T
Untersuchungen Geschichte der georgischen Baukunst 2248

Djavakhıishvilı, Akhlat‘ agmotshenılı seglebı de 1’Universite
de 'Tıdıs f

oumanoff, erıa the Ewve of Bagratıd ule Mus 65 (1952) 205

Ihid. A0
Ibıid 206 For the chronology of these pECTSONS SCC also the Genealogıical

of the Kıngs an rıinces of erıa in the endum thiıs work.
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ovrebal” °°”T'hıs Stephanos T1LES Juansher, Was wıthout fear of G0d
he NOTt G0od NOT he a1d the aıth and the churches18”? On
the subject of hıs ea Juansher adds *God thıs Stephanos
because he lıved NOT accordıing 0od’s gra  > he Was foe the
and frıend the imp10us *®” Stephanos 11 the other hand the
istori1an SayS °"Thıs tephanos Was P  5 purifier of the faıth builder
of churches, INOTEC than all the kıngs an PIINCECS of Iberia? 9 The Ssecond
argument, LOO, ase‘ Juansher aCCOUNLT, whereın he SayS that Was

precisely Stephanos 11 who surrounded wıth walls (boundarıes the church
of the Holy Cross Jvanı)®}

According the third argument, tephanos abandoned the Roman
alliıance for that of the Iranıans, ardly concelvable that he hıs
relatıves would ave borne anı y Roman titles22

The fourth and argument OUtTt the INCONSISLENCY the PIC-
SUmMpt1i0N that Adrnerse, head of the dethroned older Chosro1ds could ave
een epıcte wıth the Guaramıids, Wwho, despite hı1s obeisance them,
MUST ave een considered ursurpcers by the legiıtimısts of the day®3

T’hus, Prof. LToumanof{ff’s5 eeming]ly borne OUtTt by the above
argumen(ts, created 181  < problem, for placed the ng of the Church
of Jvarı, an of the Car vVIngs whiıich AT part of 1L, the Fiıftieth
of the seventh

Let us consıder these four arguments greater detaıl Fırst, the
that Stephanos Was IMDI0OUS an wıthout fear of God ave

SCI10US charge agaınst hıs charaecter; but, considering the DO1NLT, ould

17 “art'lıs T’'skhovreba, the Georgian Annals, represent COTDUS of Varı0Ous
hıistorıical Wrı0NNgSs, which OVGT number of VCAaIS, has incl ıded several SOUTCCS, but

cons1ıder XI redactions, that the dıferent historıical OUTCCS
the U:  u AdTIC about ten number One of the earliıest codices of thıs COTrDUS
that of Queen Mary hereinafter M), copled 1638-46 and edited Dy Takaısh-
vılı Kart ıs sRhovreba Marıam /1s DAarıad 'IThe earhest
redaction, however, namely the Queen Anna codex, which Was copıed 479 95
Was pu 1947 Dy Kaukhtshishrvilı Anna dedop’” lıseulı nuskha (L1ılfıs;
hereinafter QA) Ihe Georglan Academy of Science has begun the publıcatıon of
LLCW edıtion, which based all essent1al codices 'I’he first volume of thıs L[WO-
volume work Was completed and edited DYy Kaukhtshishrvıiılı 1955 *“art'lıs
Rhovreba teR S32 dadgenılı vYela dsırıt adı Khelnacerebıiıs mıkhedvit, (T’bailısı herein-
after 'T’he french translatıon of K“"“art ıs ZRhovreba Was publıshed by
Brosset (Hıstorre Concerning these historical SOUICCS cf Javakhıshrvıilı,
Dzwuelı K ‘ art ulı $Aa1sSLOT10 Mcerloba 1916 21945); oumanof edievua
Georgian Hiıstorıical Laiterature 'Iradıtio (1943) arkhnishrvılı,
OUTVCES Armeno GeEorgiennes de ’ Histoire de Eglise de Georgıe Mus 60
(1947) 27 s DPP 7=54

18QA 145 M, p 193 KD E LToumanof: Iberıa, op C1L 205
19 QA 146 195 196 226

OA, 147 197 2928
21 QA 147 197 Z

1oumanoff 0 C1E 205
1oumanoff C1L 205
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be unjust rely solely the words of Juansher and aCCEDT hıs opinıon
unreservedly wıthout further investigation, especılally 4S Juansher Was

himself ‘“<Sc10nN of the Chosro1d dynasty**”, Juansher’s officıal position
could explaıin, LOO, Why Wakhtang (a Chosroi1d), agalnst whom the
head of the church of K’art'lı, Archbishop Michael, evelled equally er10us
charges**; an who, accordıng Juansher, MUST also ave een cursed Dy
the ArchbishopA 15 eg wıth VE leniently and represented peaceful
and righteous 1INall by Juansher*”.

HFor study of the character of Stephanos 1, ımportant informatıion 1s
contained the “* Story of the racles of the Holy and (GGod-lıke Salint
Shio?28”° hıch the enmity between uke Stephanos and Catholicos
Bartholomew 15 described detail In the eighth miracle of thıs work,
hıich ofters vVery valuable historical informatıon, it 15 stated that when
Stephanos an Bartholomew visıted the of Sh10 Mgvimeli
together, Stephanos Was received wıth less respect than Was Catholıcos
Bartholomew, who WaS greeted wıth deep obeisance and the lıghting of
candles. Observing the TEVETENGCE shown Bartholomew, Stephanos
..  Wwas filled wiıth CHVY, because these slaves of God NOT recelve wıth
respectT, an because he Was proud iInNnan and of evıl CHVV, an dealt
very badly wıth churches?92°

Later Stephanos repented of hıs S1NS, became belıever, aided the work
of restoring the Christian faith, contributed the ding of the Church
of the Cross, CC  and immediately issued order and confirmed 1T wıth hıs
hand and decreed the whole of K“art'lı that all churches WEeIC

be freed from charges and that ONC Was use force agalnst them
S from thıs time Stephanos pa1d respecCt churches, bıshops,

priest, and NUNS, and he also built much of the Church of the Cross

Toumanoff, 0D.C ıL 65, 1_2) p 20
O5 „ 090 ©I30OG IR0N 1600069 @D 39G65@mb> QL53. , *Y ou renounced hrıs

an worshıp re, T’he Life of ang Gorgaslan, K, 196
26 „ 4OM J 0999 @Ö ymzg9erbo 03560 dobbo.“ ‘“Curse: the Kıng and all hıs

knights’”’, bıd. 19
D7 Tbid. 196; Javakhishvilı, art‘ velı V1S Istor1a "Tıdlıs 242 Latest

research has made it clear, and 1OW it Cal be sa1d for certain, that the struggle
between Miıkhael an ang was rel1g10us grounds, an 1n the opınıon of

Javakhıshviılı, Wakhtang an his fellow-believers be considered fol-
lowers of teaching opposed Chalcedonianısm

'T hese “ Miracles’”’ WEOIC collected by asıl. (son of ache) later Catholicos
Basıl, (1090-1110), but only SmMa. number of them has reached us,. In spıte of
both the title anı the “miraculous’”” character of thıs work;, it conta1ıns Manı y inter-

esting historical fact an menti1ons SOIINC historical perSsOoNs NOL revealed 1n

anl y other SOUTCECS. it Was published Sabininl, Sak‘art‘velos amo
(St Peterburg 53-64

29 „adbnbginbgömet>d 0W 00M9, 05090“ 5o5b 56655 659 9L9 2309000 35030
055090“ 35G0 9b9 503566 5sz5b @Dmy39b dmbdSmöd 05© mmo Obo,

MO MAO0MND 0M OM0 5>mbag3b9 QD 93mMgbod md OO0 O d30 &L5 mY
Sabinini, oD. €it.
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and much g00d Stephanos do for churches, an everybody glorified
God anı hıs olave h1030” From thıs SOUTCEC it also becomes clear that the
ispute between Stephanos the ONlC hand and Bıshop Bartholomew
and other churchmen the ther Was IMNOTE struggle for PrImacy than a  ©

rel1g10us ispute. Actually, after the end of gsh1p Iberı1a the Church
attained infÄuence. Economuically it Was the StronNgest contender
for POWCTI, possessing estates an We:  .9 and, because 1t Was unıted
and centralized instiıtution, it Was INOTE powerful than the several
dukedoms hıch continued ex1ist31. In considering the character of
Stephanos L, should NOLT forget ONC MOST ımportant fact, he WaSs the rst.

the Eristavs who dared inscr1ibe the obverse of the ero-
Sasanıan drachmas minted Dy himself (fig La 7b) the inıt1ials of hıs NAaMC,
symmetrically placed the border Georglan Mrgvlovanı etters (Ste-
PhaNoS), (figa On the TEVEISC of hıs CO1NS, instead of the sacred flame
(Atashdan), natıonal emblem of Iran, he placed the Cross symbol of the
victory of Christianıty. 'T hıs WäaS, of COUISC, polıtica. aCT of the TSt
magnıtude and pomnts NOLT tephanos’ Iranophiulıa, but rather hıs
efforts re-establiısh the polıitical independence of Iber1a and strengthen the
Christian faıth It 1s5 poss1ible that thıs polıtical aCt occurred between 590 an
607, when Byzantıum wrested the Eastern part of Iberı1a from Persian hands

'IThe second argument agalinst identifyın: the figure 1n the central panel
Stephanos i as pominted OUT above, 1S 4SseE: Juansher’s words: “It

Was precisely Stephanos ı1 who surrounded. wıth walls the Church of the

„Q° 505bg39 450b5, oabhy9g6e> 30a MOdaO Q @DDÜÖÖOOD 69m 0 md OO -
b5 m5 © o VEISENTER ymzmaba '00b5 1 Gyababa 45 Oomaobabo, 5053 yazgomboa
93 gbodabo adbmagobmgm o9b, ddmda 36 gö0ba Q o 6 imxzoba 00(3900ba. 969
5009600 25b(35, 0Mym LO 9Ra cb 93mMgboa ma © 35 o30ba 3YyOMMÖDO
gqdobımdnmbomoa, 0MZ3OIMMd @b mbSbabos @D 50a b(3d HO0 OD mda dgba AAn
05 69© ma mobaba © o 0© d3a mba 39%“OWM NO 04293 @Q 9 93MgIbo md LO9-
mga bm®6 QÖ yazgoemba 5090096 mdgn mba QÖ dambsba Doamb.“

Sabıinın1, O; Cit. 258 'Ihıs PIOVCS agaın the of the I K,
ZBB 31/4), contained 1n Georglan historical SUOUTCECS an recorded DYy Juansher an
Sumbat, SO:  ; of Davıd, that the rule of Stephanos corresponded the per10d when
Bartholomae, rather than Kyrion, Was Bıshop.

ekeliıdze, Hıstory of Georgian Laiıterature (1941) 26 Apparently
certaiın members of the Church became powerful that 1n SOIINIC instances they
took uDOoN themselves the functions of dukes 'Ihıs happened, for instance, after
the death of Grigol Chorchaneli, and Was reported the Life of Serapıon of Larzma:
„“ 6bgemo 039 659 adbagod Lad(z360baR @b Da > yla mo CZ EP O La 0® d5b9-
Ö9e 0 ” 30b0, 09 O(3D v9b O9C, © o ©dn3dyOO JE O 030 ©O MO 93mgbodsbo,
30639 d d5o© 0909n b0.“

ubaneıshrvılı, velı *  art  &,  ulı lıteraturıs Khrestomatıa (I’bilısı 96;
Peeters,; Hıstoirres monastıques gEOrZLIENNES AnBaoll 17-19

According Pakhomov, Monety G’rusıut, ast (Domongolsk1y4 per10d) Zapıskı
numısmatıscesRkago otdelen1ya Imperatorskago Russkago Arheologiceskago Ob$Cestva,
1, 4, 28-29, these CO1Ns should be attrıbuted Stephanos A and Toumanoff
apparently aCCeDTSs thıs 1eW., oumanoff, Iber1a, O; cC1ıt. 254
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Holy Cross Wane But surely thıs o0€es NOT Support the argument ;
the CONLTCArY, 1t 15 INOTC contradiction than confirmatıion of it Let

the historical data®4,
It 15 positively stated 1n the Conversion of Iberıa an Dy Sumbat, SO  - of

Davıd (Sumbat Davıtisdze) that the Church of the Cross Was built DYy
Stephanos, Demetre, and Adrnerse, and, 1n part, by the SOM of Adrnerse,
Stephanos IISS 'CThe chronicle reads: °After hım (Guaram) ruled hıs sS()  -

Stephanos (Stephanos I), the brother of Demetre, and he continued the
buildıng of the Church of the Cross36”, Sumbat Davıtisdze tells UuS, c after
thıs Guaram, hıs SO  ; Stephanos, brother of Demetre, Was Duke, and he
continued the buildıng of the Church of the (ross Mitzkhet‘a. 37°

However, 4S learn from the SAamillc SOUTICC, Stephanos and hıs brother
emetre NOT complete the buildıng of the church. We read, c after
hım, Stephanos Stephanos H; SON of Adrnerse, Was Duke; he completed
the buildıng of the UrCc. of the Cross, and decreed that during the feast
of the Cross, there should be month’s gathering there?®?. avlt1s-
dze bears thıs Outf c and he tephanos 11 completed the church of
Jvarı, an decreed gathering there??”.

33 C. Toumano{if,; bid. 205
Very interesting information thıs question 15 contained in the nınth CENTLUCY

historical work (based ven IMNOTC ancılent informatıon an SOUTFCES) Conversion
of berı14a, published by Zhordanıiıa (  ronıcles, 1, 1889, 11-71 1Iso 1n
“art‘lıs Zkhovreba, DYy Kaukhtshishrvilı "T’bilısı Toumanoff,
Med Georgian Hıst. Y of the seventh-fifteenth centurıes Traditio (1943) 62,166;
ıdem, Iber1a 1, D 18, ote 5 Tarkhnishvilit, OUYVCES 29-42; and recently

Kaukhtshishvilı, 0 C 7-34; Janashıa, U zwvelesı erounulı tsnoba
K“ art‘velta pirvelsazkhovreblıs Shesakheb Bulletin de I’Institut Marr de Langues,
d’Histoire et de Culture materielle 5-6 7-4 Informatıion of terest

1s contained the ollowıng historical OUTCCS nCcCIude: 1n the Gorpus Juan-
cher Zkhovreba, ang Gorgasalısa ; an Sumbat, SOIl of avl Z khovreba
da uckeba Bagratıont a. Unfortunately, the authors of these historical SOUTICCS do
NOT g1ve the dates of rule for these persONasgCS. ven the author of the Conversiıon

for the eighteenth-century istorl1anof Iberıa had apparently + date As
he sed the synchronization methodVakhushti, for ack of documentary SOUTCCS,

Vakhushti, Hıstory of Georgıia 1, ed Bak’radze, 4-5) However, r 18 possible
FEeCONSTILrUC from these SOUICCSy the chronological of the ukes

3 5 'Ihe information gyiven DYy Sumbat, SO  - of aVvl| . and he uaram a1d
the foundatıon for the Church of the Cross, hıch 15 ATl tzkhet 29 (OM, 339;
Chronaicles 67/; aukhtshishvilı 374); 1n Conversion of ber14, Mok’cevaı K’art lısaı
CC uaram Kuropalat ald the foundatıon of the Church of the Revered Cross’’
15 B 724; Chronacles, _ 57): DYy Juansher: c& He (Guaram Kuropalat) began
the Ure of the Revered Cross’”, (OM, 192; aukhtshishvilı, 22108 of which
refers has been pointed Out 1n speclal. lıterature the small church aTt

Jvarı. nashvilı, Monuments 19, 23 also Die hleine Kırche des Kreuzes
D“on Mitzchet’a "Ibilısı 5-7; Sauer, Dıiıe Kreuzkırche beı chet (Georgıen)
ın ıhrer geschichtlichen Bedeutung RQS 29 (1931) 608

36 Takaishrvili, Opıs Zn 724; Zhordanı1a, Chromnaicles L 58
37 340; Chronaicles i 68; 274
38 JX Z 720; Chronicles, N 69
39 192, Chronacles I; 68; 275
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Finally, let us consult Juansher hımself. He ment10ons the builders of this
church LWO OCCAaSsS10Ns, and from hıs words TeCONSITUCLT the whole
pıcture. He tells 8 . and the brother of tephanos, Demetre, built
the Church of the Holy Cross 40 Later he adds CC the Church of
the Holy Ciross an the 100 of Thbilıisı WEeIiIC completed by the ruler
of Kart 1ı; Adrnerse4?”?. hus ıt aPPCAIS that the dıng of the church
Was finıshed during Adrnerse’s rule, and, mentioned above, Stephanos I1
completed only the remalnıng complex of bulldıngs. Or, use agaın
Juansher’s words: c and he (Stephanos I1) erected the boundarıes of
the Church of the Holy Cross, and built halls, an decreed gathering

Pradayes
It 15 clear; therefore, that, 1n spıte of Toumanof{ff’s claıms, the principal

buijlders of the Jvarı Church WE Stephanos I SO  - of Guaram; Demetre,
brother of Stephanos an Adrnerse L, an that when Stephanos I1
surrounded the Church wıth wa (boundaries), the reliefs the eastern
facade MUST already ave existed.

Equally unacceptable 1s the theory that the DOYy represented the eastern

facade 15 Stephanos, SO  - of the putative Adrnerse I1 anı father of Miır and
Archıl, for Toumanotff has 1t; Adrnerse I1 (or Nerse) took wıfe 1n

645 'Ihe boy in the Carving aDDCAIS be about ten old, and
consequently accordıng Prof. Toumano{ff’s theory, the figure could
NOT ave een carved untiıl about By that time, however, Jvarı
had een completed.

It 1s LIrue that the historical SOUTCECS g1ve only arTre facts and that chrono-
logical indicat1ıons AdICc lacking, yeL Can reCoNstruct the chronological
order of thıs church’s development; it belongs the end of the sixth
an the beginning of the seventh CeENtUry?%

As for the thırd argumen(t, Stephanos I’s abandonment of the “Roman
allıance for the Persian”, 1t MUST be admıiıtted that ave conclusive
evidence the TEAaSONS for thıs change of allegiance. Juansher has only

few words Sa y about 1t ‘““Stephanos, ruler of “art’lıs; SICW afraıd of
the Kıng of Pers1iäa; abandoned the Greeks, an joined the Pers1ans *>
Apparently CIrcumstances became fficult for Stephanos 1, and he

40 194; Brosset, Hıstoire Zr U 222
A 1 196; K, CR
4 9 197; K 2928

oumanof{f, er1d, 0 C1ıt. 206, ote 31
ere has been considerable dıference of opinıon the chronology

of the PErSONASCS mentioned here, anı 1t aDPCAaIs ımpossıble esta ea dates.
In hıs time, this task Was attempted by the stinguishe Georglian historian Ge-
ographer, Prince Uus. the Kıng’s soNn) who had chronological
information, but sed the synchronization method, Vakhushti, O; cC1ıt. 4f.

4 5 ‚5 222, „bmma LO 9Hb m® 090533500 J5 o maboa, 09% 00b@d 099 9bL>
35mbomdaboa, adbm d 096 d9bmd 009)G> 356 boa.“
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Fıg ero Sasanıan Sılver CO1INS :
a) Gurgen; Javakhos C2)3 C) Anonymous; d) Stephanos 13

6) Stephanos I3 er Pakhomov)
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became fearful of the Pers1i1ans that he Was compelled break wıth the
KRomans. Here MUST ear 1n mınd the disturbed situation Byzantiıum
ın the sixth an seventh CENTUCY and the SIrONg reaction Justinian’s
absolutism. ere WwWas considerable socıal an rel1g10us turmoıl, internal
struggle, and EVCI armed conflict, the results of hıch WEeiIC the insurrection
of Phocas and the dethronement of the Emperor Maurice46., On the ther
hand, there had een of cont1inous Persian milıtary victories.

of thıs contrıibutes toward understandiıng of Stephanos’ break wıth
Byzantıum*”, Besıides, MUSLT remember the struggle between Persıa and
Byzantıum for the possession of Iberı1a, well the abıilıty of Iberi1an Kıngs
an Eristavs Profit from the struggle between these LWO POWCTIS an thus

Improve theır OW: posit1on*®. hat Stephanos Was tryıng restore

the Kingshıp 1ın K‘art' lı 15 clear from unequivocal sStatement Dy Juansher:
CC (Stephanos NO take the tıitle of for fear of the Persians
and Greeks, but called himself only the uke of Dukes4*?”?. He received
the title, of Dukes’”’ after 701g VeT the Pers1ian sıde, hıch
might indicate that hıs change of alleg1ance mMmay ave een part of attempt

reuniıfy Iberia®®.
Regardıiıng the Byzantine titles of Stephanos and Demetre, these MUST

ave een given them during the first of Maurice’s reign (n the
590’s) when Georgla Was under the influence of Byzantıum. As knOoW,
(Giuaram Eristav NOT only held the Byzantıne tıtle of Kuropalat, but WwWas

known Guaram the Great. It logical therefore, that hıs SOn

Stephanos should ave een gıven the lesser title ‘ Patrikios’”>1,

46 Ostrogorsky, Geschichte des Byzantıniıschen Staates ünchen 21952)
68/9

47 Goubert, Byzance Av an ’ Islam (Parıs Bn
Javakhishrvilıi, Istor1ıa 770

9  Q B: BÜ
50 Toumanoff, 0 c1ıt. 200
51 Relyıng maınly numismatıc SOUTCC5Sy the beginnıng of the rule of Stephanos

15 considered ave been between 591 604 'Ihe VIEWS expressed recently by
Toumanoff INOIC less aCCept these dates. He SayY>S °°late 22 oumanof{if,

dıng Chubinashvili,Chrıstian 'AUCASLA between Byzantıum an Iran 174 Accor
however, ephanos mMust ave received the tıtle Patrıkı1o0s 1n (Monuments 22)

inally, Can SaVy that Stephanos lready ave received the title Patrıkios
Dy 591, when Khosro 11 gaVC the larger part of berı1a, far orth Tbilıisı1,
the Emperor Maurice. It 15 possible, LOO, that the SaImllc tım the brother of Ste-

ONC grade lower than Patrıkı1o0s, Sebeos,phanos, Demetre, received the title ypatos,
45 ; Javakhishvilıi, Istor1ıa L: 262) Relyıng Georglan hagiographical SOUICC,

7Zordania published OINC interesting CO th relatıons between Stephanos
an Maurice (Chronacles L 62, 64, 67)

In tryıng establısh the dates of the rule of Siephanos, OIlC MUuUSt NOLT ignore
Armenian istorlan Movses Kagankatuac’'1, who o1ves detailed description of the

of T hbilısı Hıs AdCCOunt dıffiers greatly from that of the Georglan chronicles.
adı merely that, when speakıng of the siege of Thbilisı 1n 027 Kagankatuac’1 writes

only of the punishment meted Out the Georglan Prince anı the representative
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We COINIC NO  S the fourth anı last argument the 1INConNgrulty ofhavıng
Adrnerse and the Guaramıdes represented together *.

'C hıs argument 15 INOTC tenable than the others, for the Georglan
hıstorıical SOUTICCS, quoted above, clearly and definıtely aml Adrnerse 4S

ON of the builders of Jvarı. We corroboration an SOINC confirmation
of these OUTITCCS inscr1ption pedestal of ONC of the church’s
relics, the 'The pedestal Was discovered 1n the church itself 19538,
and be of the Sd1i1lc ate ds the church®3. 'IThe inscr1ption 1S executed

Georglan sacerdotal scr1pt called “ Khuzurı asomt avrulı” (ecclesiastical
of Persı1ia, but o€s NOT mention Stephanos’name. ‘mLu u l]w1w'l:4:umm.u.:(g[r‚
(|‘ w mJ;1L[J’[I cl | Z Cwn 9-60 According the By-
zantıne SOUITCCSy the Name of the Georglan Prince Was Varsamuse "T’heophane
Chronographia L 315) According Markwart, it MUST ave een °*Vahrama-
shusha“: Markwart, ÖOsteuropdısche Streiıfzüge 104) However, oumanof SaVyS
that 1t Was Stephanos, hıch 15 confirmed by the Georglan nnals 2924 114123

220155 As concern1ing the tle patrıkl1os, the followıing 15 be sa1d ; 1t Was

introduced by Constantine and Zenon 1n the iiıfth CENTLUCY 4-4 'I'hıs rank
Was given those who 1n the past had been Consuls and Prefects. In distinction irom
the rank of ONS hıch Was given for certain per10d of time only the rank
of Patrıkıos Was given 1n perpetulty. In the seventh CENLUTYV, the Patrikioses WEeTC

hıerarchically higher rankıng. Hanton, Lex1ıique explıcatıf du Recueıl des InNSCY1IP-
t10NS chretiennes d’Asıe ıneEUreE Byzantıon 4, In regard the grades
of dignity, especlally ÜTATOC, TATOLKXLOG and KOUDOTAACLTN) G SCC Bury, The Im-
perıal admınıstratıive System ın the 2nCentury, ath revısed LeXt of theKletorologion
of Phılotheos British Academy Supplemental Papers 191 2° Hırs chfeld
Dıie Rangtıtel der roemaıschen Kaıserzeıt Sıtzungsberichte der Berliner Akademıie
(1901) and Koch, Dıie Byzantınıschen Beamtentitel D“on 400 bıs 700 (1903) WEeIC

inaccess1ible
52 Georglan historical SOUTCECS 1Ve informatıon ou the dates ofAdrnerse’s

(lim[fl:l?gu&€) rule uke, although hıs Namne 15 mentioned 1n the correspondence
relatıng the Armeno-Georgıian rel1g10us dispute. I© hıs correspondence Was
result of appeal by the Biıshop of I surtavı the assıstant of the Armenıian atho-
COS Ukhtanes In the etters find Adrnerse’s Name 18 always given the TSt place.
00. of Letters [ Tıflıs 133 138) In letter the Catholicos of Georg]la,
Kırıon, the Marzapan of Gurgan, Sumbat, refers Adrnerse the “ruler of the
country”” OT, LNOIC exactly, he addresses himself 27 the princes of yOUI COUNLCY
of Adrnerse and the nobı 12 (urlaung w? [uwpS f limp‘l:[r[rul;€lr Fı un

Elıu lı LIULIU(9” aın.p [n (dng9 54-16 I he head of the Georglan church 1n Tiurn

addressed hıs replies Sumbat 1in the LLAaIINLC of Adrnerse an other rulers 00 of
Letters 170, 174)

IT’hus, from these letters, it that aTt that tim! 4-6 Adrnerse Was

already ell known political figure, and Was held in the hıghest esteem DYy the (jeor-
o1aNns, though 1t MUST be pointed OUT that hıs tle of Hypatos 15 mentioned 1n
the etters OUg. Movses Kagankatuac‘1 reDOTTS that Adrnerse the rules of K“art‘lı
WasSs thrice honored Dy the Romans. (‘llu:m:l:‘-n.[ä‘ln.‘b ULgn ulg | E
1912, 203, 204) Toumanoff o1Vves ddıtional ata cıt. 201) See also
Markwart, Osteuropdische Streifzüge 429

53 In hıs work, Monuments 42-44, hubinashrvıli g1ves 18 these
excavatıons.
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maJjuscule), sımply Mrgolovanı (rounded)®* and reads translation:
“°(T’hıs tzkheta Cross W3as erecte in PTraycr for Stephanos Patrıkı1os,
emetre Hypatos, and 'Adrnerse Hypatos SdadVe their souls and bodies
and PrOotecCt their whole house>>.

However, the ımportance of thıs inscription 15 NOT limıted the fact
that It mentions these PCISONS, 1n the SdIlle order before. Its importance
lıes also in the fact that 1t considers all those named elonging the
Samne famıly, anı that whatever antagonısm might ave ex1isted
between the Guaramıds and the Chosro1ds IT NOT prevent members of
both famılıes from being depicted together. Unfortunately the Carvings of
the Eristavs of K’art' lı the eastern facade ATC damaged, especılally
as far as theır faces AIc concerned, that 1t 15 rather dıfficult make stylıstic
analysıs COIMMPDAIC them ONCc another. However, examınatıion of
undamaged fragments robes, haır, certaiın remainıng facıal features
shows that the artıst Was NOT satısthed wıth ackneyed, stereotyped, an
impersonal representatlion, but MUST ave portraye hıs contemporarıies wıth
their distinetive individual aCl: characteristics. 'T ’hıs becomes clear wıth

stylistic comparıson of the overall images. The fgure of Christ has the
tradıtional features of early Christian arts the representation of the Eristavs,
however, attempt indıvidualıty 15 ev1ıdent. For ere the master sed NOLT
StErCOLYDES, but orıginal creat1ons. ese ATC NOT abstract, impersonal figures,
they aTe ““portrait representation”” of the Eristavs of K’art'lı who
played Dart the buillding of Jvarı. 'T hese Eristavs WEIC close each other
tiıme, an it 1s entirely poss1ible, Strzygowskı has noted, that the artıst

LrCy pOrtray them individuals®® S! it follows that the PCTSONS
represented the egstern facade, Stephanos L, Demetre, and Adrnerse 1,
WeTC VeLYy lıkely contemporaries of th. sculptor. On the other hand,
Adrnerse IL, whom Prof. Toumanoff identifies ONl of the figures, 1S
completely unknown us, Not only Juansher, but eVeCenNn the author of the
Martyrdom of SE AÄrchul, the notable hıstori1an Leont1 Mroveli, faıls

54 'I’he second form of Khuzuri 11l be DE  urı minuscule. Khuzuri1,
adjective, 15 derived from Khuzesi prlest. But, what INManıy ST1. thı
today, thıs does NOL 1LL1CAIN that the Khuzuri scr1pt Was designed especlally for Uusec

DYy priesthood for usc 1n churches only Beginning wıth earliest times, durıng the
prevalency of Khuzurı ‚VCIl for whıiıle after the introduction of Mkhedrulı:ı
(eleventh century), NOT only 00. of sacerdotal character but also those of secular
nature WETIC wrıtten in KhuzurI1. imılarly, after the introduction of khedrulıi,
both nds of 00 WEeTC written 1n thıs scr1pt. I he termıinus KRuzurı itself 15 TSt
sed VCIY late 1n 1365

On this term SC anı Siırarpie Der Nersessı1an, T’he Gospels of
Bert’ay, old-Georgian of the tenth CeENLUTY Byzantıon, 16 2-4 228,
otfe See also Javakhıiıshvıilı, “artulı damcerlobat‘a mcodneoba ANÜ palo-
graphia 188-2230 ekelıdze, *“artulı literaturıs Istor1a (T’bilısı

29, 2()
DD hubinashrvılı, Monuments 43, cf. 82-84, ng In the second volume

of the SaIinlec work (pl 31) photograph of the DOostamentum 15 reproduced.,
56 Strzygowsky, IDie Baukunst der rmenıer und Europa VWıen 4231

Q”*
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supply with adequate information thıs Subject®”. ‘“Nerse, Prince of
Iberia, son-in-law of Kamsarakan,” mentioned in d ofte Armenı1an
manuscript and whom Prof. trıes identify wiıthAdrnersell,
15 NOT possible candıdate because Armenı1an SOUTCCS call hiım Nerse an
NOLT Adrnerse, an 1n those days the LWO WeTITC nNOTt consıdered identical
either Georglan Armenian. 'The Nerse anı Adrnerse AdTIC
NOT SyNOoNymMOUS®?, In substantiation of thıs, KNOW, for instance, that

the second half of the eighth CENTLUrY, Eristav (Kuropalat) Adrnerse
Was succeeded Dy hıs brother Nerse®®, and that when the 00R of Letters
and other OUTCCS speak of Adrnerse I they Ways refer as such
and as Nerse61 It 1S, therefore, impossı1ıble identify the PCISON
who 15 known Armenı1an OUTCES d Nerse wiıth Adrnerse represented
the Jvarı relief.

Prof. Toumanoff 15 quite COITrFEeCT, however, belıeving thıs Nerse
ave een the SOIl of Stephanos 171 In thıs connection argument 15
provided by the church of Aten1ı *° Atenis 1021  29 hıch 1S replica of
Jvarı. On the eastern facade of Aten1 there ATC sculptures, there AdICc
the eastern facade of Jvarı, but for OUrTr PUrpOsSC only the L[WO male figures,
probably ““ Ktitors”, represented the northern facade aTrec important. At
the feet of these figures, plcture richly ornamented robes, there ATeC

PTODCI N  9 discovered 193862 1C aTrc inscribed Georglan Mrglo-
vanı. One inscr1ption Sd  ° ‘” Stephanos’”’, the other ‘“ Nerse’?’. ese could

57 In Georglan histor10graphy, Leonti rovelı has long een the subject of
dıfferent OPIN1ONS ; Marr, Janashrvılı anı recently arkhnishviılı (Sources
Armeno-Georgiennes de l”’hıstoire ancıenne de l’  glıse de Georgıe Mus 60 [1947] 31-4:
anı oumanoff, O c1ıt. 17-18, otfe 1, placed Leonti rovelı 1in the seventh
eight centurIies; the other hand, Javakhıshvıilıiı, Dsvelı K“ artulı $a1st0or10 Ser-
loba, 1916, 170, anı ekelıdze, Leont: Mrovwvelıs Literaturul: (GG°kharoebi Bulletin
de 1’Universite de 1iflıs (1923) 27-56, insisted eleventh In 1957, LCAaTr
the Georglan tOown of I”rekhvı, ornamented plate Was found, bearıng Georglan
inscr1ption, which PIOVCS that Leonti1 Mrovel 1ı CannOT be placed 1n the seventh
eight centurIi1es, but Javakhıshrvıilı anı ekelidze claımed, the eleventh,
that 15 duriıng the reign of Kıng Bagrat (1027-1072) 'Ihe inscr1ıption reads:
“St Archangel Miıchael 1, Leon Mrovel)i under great built thıs CaVe
for the icon of the Lord, as haven for the flock of the church of Ruisı, 1n
the days of misfortune during the times of raVagcCcS Dy an Alparsalan 1n the
chronicon SPW”
„VO0QaL 00,)19® 0935 Mdadagerabo, '88 mgn b60 0639 0, QOQOO’)D 00n&
0639000 5 mda 0gb9g gbg 4wd500, 6a obamgnb md mMggonba ©O © mM gba 40&©0-
Lbaboa, D3 b y“ OIan © mobabd La yamOoba 9030mmnd m30b, 1505 ‘O0b>5 M RO -
Obamdab bweY O asbobaadsb mb& mMOoboma, Jn mboz mbba b33 « Il

58 oumanof{f, O C1ıt. 207, oTte 22
OU: the Genesıs of the PTODCI 110 SCs JUSti1, Iranısche Ortsnamen 3">

Adjarılıan, Hoyotz Anznanuıinnerı Daravan men1an (Erevan 61, 62
Ingorovka, ertchule oumano({f, 0 cC1ıt. 9—-13

61 0OR of Letters, 133; 138, 168, 70 174
62 hubinashrvıilı, Monuments 161
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be Stephanos 11 anı his SOMn Nerse, the latter of whom, accordingtmen1an SUOUTCCS, Was marrıed Q princess of the House of Kamsarakan*®3.
This suggestion 15 valıd take into aAaCCOUNLT, first, that the architect

of ‘‘ Atenis 10121  29 WAas Armenian named T”odos, and, second, that both
(seorglan and Armenian Inscriptions and sıngle etters are found the
walls of thıs church. Here 15 urther proo of intimate and close relation-
sh1p between Greorglans and AÄArmenians that time °‘Atenis 10121  9
truly reproduction of Jyarı; that 1S, 1t Was built after Jvarı, and SINCEe
Nerse Was marrıied Princess Kamsarakan about 645, only Adrnerse
could ave een represented Jvarı.

similar question of ıdentity arıses cConcerning Stephanos, the father of
rchıiıl an Mır Was he really {6)  - of Adrnerse 11” We ave Dro0:of thıs whatsoever®4.

T’hus, takıng all the above into cons1ideratıion, 1t 1s clear that the fourth
argument for ldentifying the builder of Jvarı Stephanos 11 CannOT be
substantiated. 'The central thread, traceable throughout the ole invest-
1gat10n, leads the inescapable fact that the eastern facade of Jvarı,
the figure the right plaque rCPresCNts NOT the hypothetical Adrnerse IL,
but AÄAdrnerse 1, father of Stephanos 11

'The fourth argument oes NOT Justify ıtself an cCreates uncertainty and
confusıion. Why shoul the representatıon the eastern facade be consiıdered
NOT Adrnerse L, but Adrnerse 11” aCCECDL Toumanoff’s 1e6°W that
the PCTSONS represented Jvarı AICc of the Chosro1i1d dynasty, how Can
explain the Om1ssion of figure of Adrnerse 1, who restored that dynasty

representation of hım 1n the COMPDANY of Guaramıds 15( the
SdIlle ould hold Irue for Adrnerse IL, Chosroid Finally, 10oumanoff’s
claım that the hgure 1n the Center of the eastern facade 15 of Stephanos LE
rather than of Stephanos o0€s NOT hold eıther, an the identification
of the figure 4S Adrnerse 15 st1l1 admıssıble ö

I9 help solve the question of the fgures ıdentity indicatiıon of theıir
Proper hieratical order ould be helpful T he gures of the eastern
facade of Jvarı, 1: emetre an Adrnerse ATIec called Hypato1 1n their
accompanyıng inscr1iptions. In Demetre, Adrnerse 15 called
Erist avı K art‘ lisai, .. uke of Kart'lı Nevertheless, emetre OCccupiles
the place ofhonor the heraldıc rıght, whıle Adrnerse, who 15 hierarchically
super10r, 15 placed the left

Toumanoff, 0 C1t. 207, Ofe 22
It 'ould NOL be OUT of place mention ere that, opınıon of ekelidze,

Stephanos, father ofx  z aN! Miır, Was d SO  ; of sister of Eristav, (Duke) Nerse I1
an! Gurgen Erist’avl; also, that Stephanos 15 mentioned 1n the °°L.ife of St Abo
bılelı”” Kekelidze, ©  art  &,  ulı lıteraturıs Istorıa I’bulısı 219: 1n the German
translatıon of thıs work Dy JL arkhnishvilıi, Georgische Literaturgeschichte (Studı
'Testi 185, Ciitta del Vatıcano 414

6 D Apparently for 10oumanoff the SaImnle does NOT apply where De-
Hypatos 15 concerned. oumanof[{if, 0 cC1ıt. 206
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Logically would Adrnerse ave sen represented the
rıght for, 4S the uke of K’art'lı, greater honor Was due than
emetre. How Was it poss1ible, therefore, cons1ıdering the dispute, hıch
accordıng Prof. Toumano{if, then existed between the Guaramıiıds and
Chosro1ds, that the INOTC honored place (1 . the rıght) Was gıven Demetre
(a Guaramıde) whıiıle Adrnerse (a Chosro1d) Was placed the left 'There
ATIC LWO ansSWEeTIs thıis first, because tephanos (Demetre’s brother),
NOT Stephanos IL, W das commemorated in the Center of the tryptich, and
second, because the princıpal builders of the church of ]varı WETIC Stephanos
and hıs brother Demetre, who ATC named 1n the hıstorical SOULCECS,. There{fore,

ONC of the princıpal buılder, emetre WasSs doubtless entitled
place of honor greater than that of Adrnerse.
Such hierarchical arrangemen 15 NOT exceptional. There ATIC other

examples where historical gures WEIC sıimılarly placed. For instance,
Georgla, in the relıef of pısa preserved 1n the Natıonal Museum of
TD° the rıght of the enthroned Christ the large ngure of Ashot
Kuropalat &1 3206) 15 represented holding the mMO of the church built by
hım, hıle the Prophet Davıd (sa1ld be the founder of the Bagratide
ynasty)®” 1s placed Christ’s left In the south vestibule of St ophıa

Constantinople, the MOSAaIC STOUD depicting LTWO Roman Emperors,
Justinian and Constantine the Great, wiıth the enthroned Virgın, provides

addıtional interesting example On the rıght of the mother of God
NOT the Emperor Constantıine, recognized Dy the Byzantıne Church
canon1zed salnt and equal of the Apostles (LoxmT6cT0ol0G); but

Justinian, er of St Sophia®8,
From these examples 1t 15 clear that the rıght, the side of greater

honor, those PErsONaASCS ALC represented who had playved particular role
the bulldıng of these churches anı WeEeIC closely connected wıth them

'Ihe left 15 reserved for those, who, although higher hierarchically had
connection wiıth the churches, and served only 4S clear remıinders of the

66 AmiranashrvılıIı, Istorıa Gruziınskogo Isskusstvua (MOoscow
pl 144

67 Constantin Porphyrogenitus tells uS, that Iberians, pıque themselves uponNn
their descent from the Prophet aVl|

/*” IoTtT£0v, OTL  4 SOAUTOUC GELLVÜVOVTEC OL "IßnNpEes, OL OU KOLDOTAAÄCTOU, AEYOUOLV SOAMU-
TOVUC KOATAYEODYAL o  n YUVALXÖC Qdptou, TNG TADA TOUVU Av  L  Ö, TOU TOOONTOL XL BAGLAEwC
LWOLYEUÜELONG. SV Y TC(OV SE ÜTYC TEYDEVT@OV OALÖCHDV T Au  L  S SOAXUTOVUC ÄEYOVOL KATAYSOUAL
XL GSUYYEVELG S{ VoL AouLö, TOUL T OOONTOU XL BaAaLASwC XL C SV TOUTOU XXl TNG ÜTECAYLAG
(WDe0ot6x%0u0 ÖL TO SV TOU OTEPLATOG Aautiö TOAUTNV KATAYEOÜAL.

Constantın Porphyrogenitus, De adminıstrando ımper10 45, 113 col 349;
Englısh translatıon DYy Jenk1ns; 205 'The SdiIIlc opınıon Was wıdely
spread eady during the mes of hot Kuropalat &: 826) According Grigol
erchule, Grigol anzte SayS Ashot ““princeps qQuı diceris filius aVl DIO-
phetae et reg1s) unct1 Domuinus, iıllıus regn] virtutum heredem facıat Christus
Deus’”, Peeters, O cC1ıt. 2214

68 Whıttemore, T’he MOSA1LCS of St Sophıa Aat stanbul, prelimınary repDort
the fırst year’s 70OTR Oxford 1931/2/3) 28/9, pl
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past 'Ihe Emperor Constantine Was represented 1n St Sophia because he
Was the founder of Constantinople and the TSt Christian Emperor; the
Prophet aVl because he Was the of the Bagratides.

In the Sad1ilnle WAaY, Jvarı, Adrnerse the of the Chosro1d
branch 15 placed the left-hand sıde, whıiıle Demetre, together wıth
hıs brother Stephanos, the chief and actual buılder of the church 15 given
the INOTE honored rıght sıde.

It 15 fitting, point OUT ere that the inscription explained above ment1ons
the three PCTSONS described the SdIlNe hierarchical SUCCESSION ; TST
tephanos, second Demetre, an thırd Adrnerse.

11
Still further information pertinent the ldentity of the fgures the

eastern facade Can be obtained from study of those the southern facade
of Jvarı, and 1t 15 the ngures the plaque ver the miıiddle W1INdOow of
the Centfre portal of the south s1ide of the church that 1O  < turn OUT
attention. One of these fgures 15 saıd ave een geneologically elated

those the eastern facade®?.
The plaque sShows St Stephen, dressed belted chimation, holding
book 1in hıs cCovered left hand, whıiıle wıth the other he blesses A kneeling

PCTISON who extends hıs hands 1n d  Q geESTLUrE of adoratiıon toward the Salnt
ach figure 15 full length and represented c  en face  29 (fig 6 IT he whole
composıtion 1s enclosed Dy wıde deep frame and belong the
SaJIne per10d an artıst the relhefs the eastern facade.

Especılally important for OUT PUurposce 1s the eft kneeling hıgure Dressed
VeIYy richly, he 0€es NOT WeaATLT COAaT do the ukes the eastern facade,
but 1s clad long lıght, and probably silken robe (xxBBASLov). 'The
lower part of hıs Costume, well the cuffs anı both shoulders, arec
covered wıth jewels, pearls, and L1LOWS of embroi1dery, whiıle around hıs eck
he CaDl heavıly embroidered wıth pearls and PreCc10us STONES prob-
ably the so-called manıaRıon. 'The figure’s sleeves AdTe covered wıth
vertical; richly embroidered bands, perhaps epaulettes ins1ıgn1a of
rank, hıich extend the manıakıon and SCCIN repeat 1ts esign As
far Can be Judged his boots, LOO, aTC Oornate and embroidered. Also
important 15 the figure’s CUr10US belt, hıch wıll discuss later greater
length for 1ts insignia might be consiıdered important clue decıphering
the Inscription and ldentifyıng the PCTISON described.

'TIThe of S1X bands Str1ps of SOINEC mater1al hıch extend
from dCTIOSS the bottom border of the manıakıion, where they Join
the CeNfer of the lower part of the breast remaılns MYSTeETrY, for the
bottom of the where the Str1ps Af® brought together the 15
broken off. 'The Str1ps Inay be merely the draped of the figure’s robe,

69 hubinashvili, Monuments 146; 1d. "art ulı Khelovnebiıs ıstor1a I ’bılısı
111 (in Georglan)
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but it 15 reasonable also imagıne that they formed necklace TOmM hıch
medallıon ins1gnla, NO  < lost, had een suspended, especılally 4S

thıs part of the body 15 the MOSLT protrudıing. Sınce manıakıon ave een
represented 1n Man y varıcd forms, Cal that 1n thıs instance 1t
supported such necklace A integral part

We know that dignitarıes of Iberı1a received from Byzantıne Emperors
NOT only Byzantıne titles, such Sevastos, ypatos, evecnl Kuropalates,
but also imperial insign1a anı robes. Neighboring Lazıka Was simılarly
treated, anı dIC told Dy John Malalas that ‘“(T’zathe 1L, (zar of the
Lazıca) W3as appointed an crowned by the Kıng and WOTEC the Kıng’s
and all-sılk, whiıte okrıe under whıiıch, instead of purple garment,
gold-braid ves Was WOTIN, wıth ttle medallıon ornamented wıth
the portrait of himself; and he WOTC white tunıque paragaudıon, EVEN

IMNOTC covered wıth gold, wıth simılar portrait of the (zar Tustin .
similar ACCOUNLT 15 g1ven by Agathıias *, anı when 1t 1s considered wiıth

that of Malalas, it indıcates that gold medallıons wiıth imper1al portralts
images of local dignitarıes kings WEeIC popular the mıddle of the

sixth century “* It S, there{fore, quıite probable that such medallıon could
represent the Duke of Iberıi1a Stephanos portrait of CONteEMLDOTATCY
CIMPCTOL,

In the left COTNeI of the plaque the south facade of Jvarl 1S
leg1ıble abbreviated Mrgvlovanı inscr1ption consisting of four lınes, hıch
reads

ALQ4{O.9 b
8n
']

Chronaicle of Fohn alalas, 00. VIII-XVIIL,; translated Dy atthew pinka
Gilanvıille oOWNEY (Chicago 122, ere read about I zathe 15 Kıng f

the ‚AZeS, crowned Dy Justinian, about thıs SCC also Javakhishvilı, Hıstory of
Georgian People (Georglan. s1 143{., 158{f£.

Hzst:, 1, 13 ed onn, 1725 on AsSC. ed onn, DI3: Theoph.
Chronographia (de Boor), 168, 169

72 About the popuları of such medallıons 1n the second half of the sixth CeNTtUuUrYy
SCC Marvın Ross, Byzantıne old Medallıon at Dumbarton aRs Dumbarton
Oaks Papers 11 (1957) 250£fM.

mong the Tee sed 1n Georgla Canl stinguls T[WO dıfferent
LypCcS 1n ONM  e aAsc the greek Ominatıve remaıns FrOOL 1n the Georglan form,;
(Step anosı) 15 be SCCI1 also the facade 1n Jvarı, whereas 1n the other
CasSCc, the Tee nominatıve has NOLT een used, (Stephane) Call noticed 1n OUTr

AdsSc. Kaukhtshishrvilı, Zur Wiedergabe der griechıschen Namen ın Georgischen
1925, 80 ff.
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Prof. Chubinashvıiılı translated thıs inscription follows: Cn Stephen
SaVeC K ‘obul Stephanos?*”, special importance 1S the thiırd lıne,
where Prof. Chubinashvıilı reads the PTrODCI ame Stephanosı1 an
concludes that IT refers the Sa”aILilec PCeTISON represented the eastern

facade boy wıth Adrnerse, l. . the SOI of Adrnerse, Stephanos I1l
Prof. Chubinashvılı maiıintalns that Stephanos had 5 the pagan,
“K‘ bul„ and the christian ‘Stephanos”?.

However, thıs problem could hardly be solved easıly an SOM facts
SCC contradıct Prof. Chubinashviliı's identificatıon of the
Stephanoses 0)80> and the Samnle PCISON. Fırst of all, it 15 obvious that these
LWO gures, hıch SCCII identical Prof. Chubinashvılı, WeIiIC of
dıfferent AaBCS Between them there 15 per10d of SOILIC fiıfteen LWENTLY
° remember Prof. Chubinashvilı's declaratıon that the Jvarı
church WwWas built very short time (ca ten fifteen years)*® an that all
the reliefs WEeTiIC one the Samle time, then the difference the figure
aASCS becomes inexplicable; besides there ave een justification
for LWO representations of Stephanos.

Furthermore, do NOT know that Stephanos had NamMeS, and if
remember the characterizatıon of Stephanos 11 by Juansher Sumbat

Davıtıisdze; hıs plety, hıs devotion the Christian faıth, and hıs nearly
ascet1iC rel1g10us dedication , it 15 hardly conceivable that he could be
represented Chrıistian OoONument wıth L[WO NaMCS, especlally prlority
15 given the ame K’obul, hıch 1s wrıtten TST and in fl whıiıle
the Christian ame Stephanos 1S wrıitten second an 15 abbreviated

thıs oblıges ook for different readıng of the third lıne of the
inscr1ption ; readıng hıch 15 suggested Dy the figure of the pETSONASC itsel£.

Ove all, 1t 15 unlıkely that the perSoN depicted the southern facade
15 Eristav (Duke), for he 15 NOT wearıng the COaTt characteristic of Eristav’s,
but long anı richly adorned ‘“parade dress”? (xxBBASLOV), WOTLO mostly
by highrankıng officials of the Byzantıne Einpyger.

'IThe XuBBAÖLOV Was customarıly made of wool s1lk and Was designed
be WOTI close the body, allow fOor reedom ofMOVE: Apparently

thıs dress had een known throughout the Orıent from the earlıest times.
In work about and church (De officialıbus palatır polıtanı et de
fficLLS ecclesiae Iıber), hıch Was probably written durıng the period
of Johannes VI Kantakuzenos 47 — an Was erroneously attrıbuted

the Kuropalat od1inos, 1t 15 sa1d that the kabbadıon 1s pagan that
1S, ÄAssyrıan . Persian) garment‘®.

hubinashvılı, Monuments 146 ff.
75 Ibıd. 146

Ibıd. 155
77 147; 197; K, 228
78 c£. Kondakow, Otsherkı sametRı (Praha 7929—30; ersolt,

Constantıinople Parıs* 62; Vogt, GCommentarıum K
19 De off. VI, 54
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But later, lıke the skaramagıon became popular garment the
Byzantıne court®® ar1ıo0us 1n of kabbadion Can be distinguished Dy their
different colors an their pearl embroidery®!

It 1ImMportant that the plaque °obul around hıs shoulders
CaPCl, riıchly adorned and embro1i1dered wıth STONES an pearls
Obviously the manıakıon (uoavicxL0V) ® WOTN Dy generals an distin-
gulshed milıtary personnel the Byzantıne Empire well 4S Pers1ia®?3
anı bestowed upDonNn them for outstandıng milıtary achievements®4

Candıdates, for example, received milıtary decoration golden
manıakıon, wıth three buttons (ToilxoLBov)S® fastened the breast, and

Thid 19 20
81 TIbıd 131 14
8 2 nf! today there EeX1IST confusiıon between the LOYTQqUES and IMAN1ı-

akıon; ven Reiske understood by manıakıon LOTrques (Gommentarıum I1 190
181 10], 215 11 but Pasc 1469, 15]; had een noticed
Dy Kondakow, ISAerR1 185 Oote he OUnNn! the Irue signıfıcance of the manıakıon,
an also Kondakow (oD C1t 185) confirms that the manıakıon CaDCl, draped
around the ers, SCWI]1 wıth golden cords and embroijdered wıth silk 1L Was
buttoned and WOTII OVCT the sticharıon Kabbadıon In the SAadillec 11  ‘9 LAXVLAXLTO
XDEG De GEr 145 be understood anıakıon also SYNONYIMN for these
LOrques a ave also deseribed here; SCC Aıiınalow, 0 CLE 259

IT’he oldest TOTLOLYDECS of manıakıon ÄdiIiC be found Egypt and Persıa, where
the 1115191119 WEeTC fastened the drees around the ers Kondakow believes
that the Manıakıon Wds made popular Byzantıum by foreıgn function-
9 who WEeTC aCLiVEe at the Byzantıne COUFrT anı accordıng theıir ranks and

WOTIC dıfferent manıakı of VaTrıOuUs styles anı fashıon; cf Kondakow,
Emaux 7475 ersolt, O C2T Situated the southern part of the cupola
of the Jvarı Church Car VINS of kneeling fgure, whose garmenNTts offer VE
close relatıonshıip obul figure However, NOT takıng IT 1NTILO cons1ıderatıion
because of contradıctions expressed by TITschubinashrviliı (Monuments, 148 IL,
fıg 22a) anı shkhikv  zZze (Arkhıtektura Fvarı MOoscow nıg 29)

8 3 Kondakow, Russkıe Drevunosti, etersburg 1305
8 4 Grosse, Römaische Mılıtärgeschichte “Uon Gallıenus hıs ZU; Begınn der

Byzantinıschen I hemenverfassungL 109 note 1 DA 3() Steiner,;
Die Donna Maılıtarıa Bonner Jahrbücher 1905 ADAT Lenormant,
Hıstoire des peuples de Orıent Farıs" 75 'Ihe manıakıon Was also VCMN
decoration for VICLOFY INPDCIOIS, for example, when heophıilus 829-—42) IM-
phantly returned the capıtal from the WAar agalınst the Arabs, the prefect of the CILYy
welcomed hım at the Golden Gate and presented hım golden manıakıon, dorned
wıth STONES anı pearls; Ensslın, 0 C237 282 OTtTe See also the lıst of
orders enumerated DYy Phılotheos ÜüLY; O G7 22)

8& 3 Kondakow, Otsherkı 185; ıd Izobrashen:e Russko1 Knmazhesko: sSemn
(Petersburg 102 ven though they WEeTIC candıdates thıs Lyp of manıakıon
for example WOTI by St Serg1us an ST Bakhus the S1ina1 Icon K1lew (sixth
century) (Ch 1e La Byzantıne [Parıs 02 08 pl the TSst
Was primakarıus — the second the following lesser grade of Depterius; By the WaVY,
Codinus (De off. 411 14-18 Cal thıs Lype of manıakıon OTRDETTOV and Dy
1L LOrques. However, 1L has been establıshed DYy Du Cange (Gloss Gr RO LOAVLAXNG,

alt 1891, Vol L col 869) that the Greeks could distinguish between manıakı
an LOrques though these LWO TMmMS later became SYNONYINO Reiske, Commen-
LAr1UM, ed ONn 11 640) Oou Var]lOus Lypes of manıakıon SCC also Aıinalow,
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the importance of the manıakıon Can be realızed from the fact that 1t WwWas
awarded Dy the Emperor and that 1ts removal signified degradatıon®®,

In Byzantıum, especlally duriıng the fiıfch an sixth centurIies, the manıakıon
occaslonally replaced the dıiıadem the coronatıon of LE  S ımperators®”,
practice, hıch orıginated 1in the Roman Empire, where the newly elected
imperators WeTiC crowned wıth torque®®, Constantın Porphyrogenitus tells
us that candıdates, spatharocandıdates an protospatharı1, received MmManı-
akıon adorned wıth jewels an gold, from the Emperor himse 8 and
mentIi10ons, LOO, that wıth manıakıon WerTe presented also dign1-
tarılıes from foreign counNtrıes?!: an in the time of Constantın Porphyro-
genitus, during negotlat1ons anı exchanges of prisoners, manıakıon
embroidered wıth pearls an Varıous Lypes of richly decorated apparel WeTC

bestowed uDonN distinguished foreigners®*,
It 15 Kondakov’s opınıon that 1n Persıa and countries of the (aucasus

the kabbadıon WwWas usually WOTDN wıth the manıakıon and belt?? But 1t should
be noted that the kabbadıon anı manıakıon WEeEeIC made dıfferently 1in different
countries ; they varıed 1n style, color, and SEVCIN theıir significance hıch
changed wıth the changıng times??. But 1T 15 certaiın that both the kabbadion

Sinairskıe Ikom Voskovo: Zivopisi Vıs Vrem. (1902) 2359ff. arı0us LYyDCS of
manıakı ATC described Dy Constantın Porphyrogenitus (De CET .9 4, 708/9) who
placed Trst thıs of manıakıon WOTN Dy ST Serg1us an Bakhus

86 'T hıiıs becomes clear from the ıfe of St Serglus an Bakhus; when they
efused worshi1ip the idol of Zeus; DYy order of the Emperor they WEeIC deprived
of all ins1ıgn1as and TsSt of all, theıir manıakıons WEeTiIC withdrawn; ct. (1895)
380; Ainalow, O cC1t. 258£7. Reıiske, Commentarıum 31

87 Crowned wiıth manıakıon WeIC Leo 1, 457-74), Anastasıos 1-51
an Justinjan 518-27); ersolt, O c1ıt. 19; Especılally: Ensslıin, 9 cCıt.
268 fi; De er, 1 410f{f.

88 In the Roman Empire the coronatıon wıth LOrques Was popular CUSTOM..
When Julianus Caesar Was proclaımed Augustus Dy his LrOODS 1n Parıs, Dracon-
tarıum crowned him wıth LOTQUES CL, Ensslın; 9 C1ıt. 268ft. ; A1földı,
Insıgzmen Un Tracht der Römaischen Kaıser Deutsches Archäologisches Institut,
Rom Abtlg., Miıtt. 50 [1935] 521.) Especılally 1n Cer. B 411, where Reiske
understood DYy maniakıon LOTrqUES (Commentarıum 1: 239 10 Already
1n the VCar 212 the coronatıon of Firmus the 1n Afrıca wıth LOrques 15 known.
'The SaInec 15 be sa1d of the coronation of Avıtus 1n aul 1in 455 (  °  1, O c1ıt.
527P.) Ensslın, op. cıt 774f. einach, 1 orques Daremberg et Saglıo,
Dictionnaıure des antıquıtes Grecques et Romaınes (Parıs Vol V, Z 275f£t.

89 Cer 1, 81, 148, 286, 290, 302; Kon  OW, fSANerRı 185; ersolt,
Constantıinople W otfe D Vogt, Commentarıum &, 114

Reıiske, O c1ıt. 624f7. Kondakow, ftSNerRı 779
91 Kondakow, O cCıt 241, Isobrashenmne Rus Kn em1. 1{02
Y © Kondakow, tsherRı 241

In Byzantıium there ATC large numbers of erently executed manılakıon,
hıch VarYy Dy design, adornment an by theır number of buttons (x6Boyv). We
ave ONC buttoned manıakı the missor1um of Theodosius end of century),
fÜüCcCK, Spaetantıke Kaıserportraets, 200, pl 96-97; Pıerce, ‘L:ayvlOr,

byzantıne (Parıs 4061., pl 36; Mosaı1cs of San Vıtale Middle sixth
century); H. Pierce: R J vIier., OD. Cit:; 11 96, DI. 703 F. W. Deichmann,
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and the manıakıon WeTE originally intended for the exclusıve use of hıgh-
rankıng milıtary personnel.

However, durıng the sixth and seventh centuries for the
manıakıon of obul should be sought NOLT 1n Byzantıum but in Persia,
where from early times untiıl the end of the Sasanıan Empire 1t underwent
several interesting transformatıions??a.

One of the earlıest Pers1ian examples 15 offered the relief of
Antıiochos L, of Hommagene, or1ginatıng from Nımrud Dag
We simılar pleces also around the eck of Nerseh 93—303)?5,

bronze STatue representing Sasanıan He and the Cast of
Sasanıan SCIMN 1n the Museum Berlıin??

Contemporary examples of manıakıon egpıete Jvarı Can be SCCH
the fgure of the Sasanıan Kıng Khosro v Parvez — in Tag
Bustan®®, capıtal 1n Tag Bustan??®, and silver dısh the Nat
Museum 1n Parıs, where hunting Kıng Khosro 15 depicted!99,

The eXTt artıcle of dress WOTIDN Dy the figure 1n the southern plaque 1C
MuUStT examıne 1S the belt; anı OUT attention 15 especlally drawn three

short Straps, presumably of leather, that hang vertically {rom It Clearly
these SLTapPS, hıch SCCIN be of ven length, termınate thonglıke tabs,
and thıs characterist1c provides important clue for the identificatiıon of
the PETrSONASC wearıng the belt

Fruecehchristliche Bauten UN Mosaıiken DoN AUENNA (Baden-Baden fg 3068;
St Demetrius of Salonıka, Mosaıc of St Serglus 629-643 S 16
7 peinture byzantıne 67, pl AIV; Especılally Volbach, Fruehchristliche
Kunst, Die Kunst der Spaetantıke ın West- und Ostrom (Muenchen 36, Öl,
fıg 216, wıth extensive bıblıography; base of the obelisk of 'LTheodosius (SW side)
around 390; GTabär; Embpereur dans Part Byzantın (Parıs 54, pl UT

Bruns, Der Obelısk UN seineE Basıs auf dem Hıppodrom Konstantınopel stan
65ff., pl DzZS Volbach, O C1t. 0, fig. 3S ex Ros-

SanO, (sıxth century), 'I’he Judgement of Pilate; Grabar; Byzantıne Paintıng,
RA’, 162 Z the Homilıes of Gregor Nazıanzen aroun 880) 1n the
atl Bıbl of Parıs Mar Gr 510, Omont, O CLb., pl 1: 1): ell 1n the Icon
of St Serglus an akhus (VI CHt.); sShow two-buttoned manıakı Die 0 Hs
pl KG Sshows thıs kınd of manıakıon, hıch has been called three-buttoned DY
Porphyrogenitus (LOAVLAXLO TolxoLBa); De CET .9 L, /08; Ainalow, 0 cC1t.
359; Konstantın Porphyrogenitus g1ves lıst of Varlıous COUTFTT ranks, entitled
dıfferent Lypes of manıakı, De CET .9

93a ondakow, Les Costumes Orızentaux la 04r byzantıne Byzantion
(1924)

Sarre,; Kunst des alten ersien Berlın 26ff. pl 56, ere the manıakıon
Consists of four OWS of embro1idered pearls be mentioned dSs distant
DrOTLOLYDEC for Jvarı.

9 5 Tbid. 49, 50, fig.
. Ibıd. 51, ng 15

Y
Tbıd. 54, ig 15

ETZIeE AÄAm Tore DOoN AÄAsıen (Berlın pl 1
Ibıd. 7, pl . VA

()  () Tbid. T pl L17
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brief remıinder of the significance of the belt the dress of certain
PETSONASCS 1in those countries wıth hıch Iber1a had relatıons wıll NOT be
am1ss. We know that 1in central Asıa well the Koman Empire specılal
importance Was attrıbuted the belt, and that along wıth manıakıon and
other9the belt LOO became insign1a*91, In KRome 1t EeVcn outranked
other insign1a in significance. Andreas Alfoeldı states that the Roman

and hıgh officıals WeTEe distinguished Dy theıir beit9 and 4S early
373, 1in hıs oratıo XI 'T hemistius reveals that the belt denoted that certain

priviıleges had een bestowed by the CIMNPCIOT uDON 1ts wearer1093 'Che
ımportance of the belt 15 also clearly pominted OUTt in the L.ıves of alnts
Serg1us and Bacchus

However, 1n Professor 1lfoeldı's opinıon the belt Was NOT of Koman
but of Achaemenian or1g1n, an Was adopted by Alexander the Great104
It became popular in Persi1ia also, where 1t could be WOTIL only 1f 1t had
een presented by the klng105 At the of Bagdad 1t WAas

1den1ty dignitaries Dy their belts196, an SVCI 4s early the fourth
CENTLUFY, the gold tudded belt became symbol of administrative office197.

In OUT CasSC, however, aTe NOT concerned wiıth the COIMIMMOMN cıngulum
(Cwortpu), usually made either of eather wıth along the edges and
closed by golden buckle?1°8, covered wıth siılk velvet, and adorned
wıth PreC10uSs stones 192 We ATC interested rather the milıtary belt
(BahrtLiöLO), hıch W3aSs sed mainly DYy hıgh rankıng officers (magıster
miılıtum) anı hıich served IMNCAanls of Carryıng arms 110

I, therefore, the milıtary belt Was warded bDy the CMPCIOT insıgn1a
and WAas WOTL OVeETI either the sticharıon *42 the kabadıon ** ave
further proof that the PCISON represented the southern facade of Jvarı
MUST ave een officer of super10r rank Furthermore, know that
the belts sometimes presented Dy Byzantıne barbarıans WEeTIC of

dıfferent than those presented milıtary officers 113

101 cf. FÜüCK; I)ıe Kaiserdıiptychen (Berlin-Leıipz. 20
102 cf. A1földı, Insıgnien und T racht der römrasczhen Kaıser Deutsches rch

Inst., Rom Abtlgzg., Miutt. 5() (1935) 64, 65
10 rück; Spätantıke Kaıserporträts (Berlin-Leipzig pl E p
10 A1földı, 0 C1L. 65
105

106
ell. Ders 1, I7 Kon  OW, Otsherkı 278, ofe
Ibhid. 218

107 ell. DerS., ; 1#
108 TücCK; O C1L. 306; BahtLiöLO 15 sed sometimes S SYNONYII for

COOTOLA Cwo  TNP  n Saglıo, Cingulum Daremberg et Saglıo, O n L Z
especlally üller., Cingulum milıtare Miıtt der Zentral-

kommission (1866) (was NOL avaılable unfortunately).
109 Kondakow, tSNerRı AD See also Il,. 1236a
110 Fück; O C1ıt. 39; A1földı, Insıgnmen. 64/5; Saglıo, 0O C:

Vol 1, 1; 664 f7?.
RO TüCK; O C1t. 20
UB Kondakow, tsherRßı 185
11 Tbhid. 241 ;
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For PrototLypes of sSuch tur: Persıa, where find comparable
examples WOTN Dy the figure of apur (260 G) TOom
Rustem 114 (fig 8), and the hunting SCCIHNCS the rıght an left walls
of the (srotto Tag Bustan (ca 260 where belts wıth Var]lOus Straps
of dıfferent lengths Can be seen 115 interestinNng example from the LIM!
of Kıng Ardashır (224 241) offered by golden tab preserved the
Museum Wıesbaden11!6, an later Oriental examples of eather belts wıth
tabs tıpped an tudded wıth metal aTre represented large numbers
the wall of the Ghaznevıde palace of the as  arı Bazar (eleventh
century)1*7 'These examples dIe ımbecause, d$S far Can be Judged
all the dıgnitarıes represented ere ATC WCATINS thıs Lype of belt, and thıs
indıcates decline the eleventh CENLUFY of 1TSs 1MpOrLance milıtary
belt and eXtTteNsS10N of 1Ts access1ibilıty for INOTE general use Schlum-
berger MmMaıntaıns that thıs kınd of belt Was general characteristic of
Central Asıan dress118

St1ill earlıer examples ATC found the EXQqUISLTLE of hunter
wall PalIntıng Teheran (early nınth CENtELYy) 8 and riıchly decorated

Armenian church Achtamar (fırst half of the tenth century)*!?° Among
examples found Byzantıne embroideries, ON fabric firom Mozac 110

Lyon shoul be mentioned1?1 ds well as other interesiung examples
of later per10d the omılıes of Gregor of Nazıanz, Ms Par Gr 510

880/6)1??
specıal AdIc LWO golden Syrıan panels Dumbarton Qaks

decorated wıth abstract geoMmMetI1t ** and plant OTrNaMeNTS, 3 ( ad LWO
confronting birds dIC enclosed 124 These ATC sixth CENLULY panels, anı
wıthout Oubt they AT tabs of Delt STTaps because of their simılarıty

the examples ave already mentioned and the
part of each there specıal PETMILLNG the end of the

W darre, Kunst des alten Dersıen, fg 74
115 erzie Am Tore V“on Äsıen, 71 pl X A XE 1V 1V

Kunstgeschıichte der Seidenwebereı Berlın 11 59 60
116 Sarre, Kunst des alten ersien er 523 fg 16
117 chlummberger, Le Palaıs Gaznevıde Bazar Syrıa 29 (1952)

pl K K grateful Prof Ettinghausen; who
TCeW thıs example

118 Tbhıd. 267
119 Hauser, T’he Museums CX  NS at ıshapur Metr Mus 27

(L  note 4, 116, 118, fg. 45
iı grateful Prof. Der Nersessian, who TEW thıs

example who upplıed wıth photos of Ahtamar
12 a  B: O C1L 22 pl Vla
1929 UOmont, Fac-sımales des MUANLALUFES des plus ANCLENS MANUSCYLES STECS de Ia

Bıblıotheque Natıonale du VI: b CL Sıiecle (Parıs 25 20 pl K< M LA
1 Lazarev, Hıstory of Byzantıne MoOoscow 78 and
Dagc 299 otfe EeExXxtTeNS1IVeEe bı  ography

123 T’he Dumbarton aks GCollection, andboo. Washington 80 otfe 192
124 TIbhıd 8() Ootfe 191
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be fastened the belt In addıtion there dIiCc L[WO small holes through hıch
the naıls (or SCrEWS) WeTEe probably inserted order SCCUTE the tab
the

Considering all the gu presented above, it ould scem that
Chubinashviılı''s readıng of the third abbreviated line the plaque of
the southern facade of Jvarı Stephanos, CANNOT be accepted.

beliıeve that urther corroboration confirmatıion than these argu-
AIicCc needed Just1ify the identificatiıon of the kneeling figure the

plaque the hıgh rankıng milıtary PETSONASC K’obul.
'Thıs possible readıng for the NIr lıne, hıch surely Cal

identify NOn other than PCISON of hıgh milıtary Byzantıne rank perhaps
““spatharocandıdati”” ““strategi” (oToaumm yOc)124a hıch would be PCI-

fectly compatıble wıth the gSarmeNts and ins1ıgn1a of K’obul the ONeEe hand,
and the other wıth the high rankıng digniıtarıes of Iber1a represented

the eastern facade.
In regard St Stephen, who 15 represented the southern facade, 1t

shoul be pominted OUTt that hıs Wds ‚e. VELIYy hıgh rank 1n the eastern church.
In Oriental lıturgy he took precedence VerTr PEn the Apostles*?5, and he
WAaSs sımılarly revered Armenıilan turgy where he 15 mentioned after the
Mother of G0d and John the Baptıst*?®, hıch explaiıns hıs 1n
representations of the Dees1is 127 hat St Stephen Was extremely popular

Georgia*?8, 15 confirmed Dy the specılal LTEVEreENCE pald hım 1n several
Georglan churches. As early 4S the fifth CENTUTYy Kıng Archıil built church

Mitzkhet’a, the metropolis of Iberı1a, and dedicated it St Stephen+€2;
and lıterary OUTCCS reveal that I’uesday the aiınt’s ame Was invoked
1n the bıshop’s church 1n Mitzkhet’a*99: of hıch NOT unnatural,
for after all, St Stephen Was NOT only the PrOLtOMAaATTLYT, but also the LU
dıacon. Furthermore, know that the chapel of the palace and the
coronatıon church of the CINPDPCIOT of the Bosporus WEIC dedicated
St Stephen, hıch confirms the fact that he Was the Court Salint 131

It 1s NOT surprisıng therefore, that the fıgure of St Stephen cshould ave
een given the place of hıghest importance the southern facade of Jvarı.
One might CVCI credıt the eOorYy that he Was represented Jvarı the
Patron alnt of the es of Iberıa. (To be continued).

124a Regardıng the rank of Strategos SCC BULY; 0 c1ıt. 39 Il. 51
125 Kantorowi1cz, TIvorıies and Litanıes OUrNn: of the Warburg an Cor-

tauld Institutes (1942) 81; Brightm 169
126 Rücker, enkmäler altarmenıscher Medßlıturgıie 4, Die NADNOTa des Patrı-

archen yrıllos V“on Alexandreıa rChr 22 (1927) 152
U oldschmıidt, Weiıtzmann, Die Byzantınıschen Elfenbeinskulpture:

er 1, 77, A48ff.
128 ekeliıdze, Ferusalımskı) K anonar VII ekRa "Tiıflıs LTE
129 B 140; 118
130 Kıiy 229 197
131 Kantorowicz, 0 cıt. 81
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Besprechungen
Bıblvographia natrıstıca Internationale natrıstısche Biblıographre. Unter

Mıtarbeit VON Aland, Münster: Altendorf, Tübıngen; Bieler,
Dublin; Üross, Oxford; Danıelou, Parıs; Dekkers, Steenbrugge;

Garıtte, Louvaiın;: Kelly, Oxford; Kretschmar, Hamburg;
Metzger, Princeton; Pellegrino, Torıno Pıncherle, Roma

Riesenfeld, Uppsala; Sıiot1s, Thessalonıkı; V3a  Z Unnik,
Utrecht; Viıves, Barcelona; herausgegeben VO  - Schneemelcher,
Bonn. Die KErscheinungen des Jahres 1956 (Aroß-Oktarvr XXVIILL; 103
1959 (}+anzleinen. Walter de Gruyter Co.; Berlın W 3

Ziu den beglückendsten Anregungen, welche VO)]  - der International Conference
Patristıc Studies un Oxford 1MmM September 1955 ausgıngen, gehört ohne Zweifel die Heraus-
gabe einer Bibliographie, welche alle Arbeıten griechischen, ateinischen un! östlichen
Schriftstellern (bıs LWa 87 12 C.  Ja die irgendwo aller Welt erscheıinen, gewissenhait
verzeichnet un der Forschung bekannt macht.

rof. chneemelcher, Bonn, hat S1C. ın dankenswerter Weise dieser AÄAnregung
an geNOMMmMEN und mıiıt den 1m Titel genannten Mitarbeitern das vorliegende erste Heft
herausgebracht, welches die 1mMm autfe des Jahres 1956 erschienenen rbeiten erfaßt.

Die Grupplerung des vielschichtigen Stoffes erfolgt nach bewährten Grundsätzen. Die
ateinischen Überschriften für die einzelnen Gruppen und Untergruppen ın Verbindung miıt
der Anführung des 'Titels In der Originalsprache machen die Bibliographie ohne weıteres
international brauchbar. Niemand wird Zukunft dieses »Werkzeug« entbehren mögen.

Deswegen hat der Herausgeber cdie Rezensenten gebeten, aut etwaige Mängel aufmerk-
Sa machen, damıt die Brauchbarkeıit des »Werkzeuges« sich iImmerzu steıgere.

Aus diesem Grunde erlauben WIT un auft folgende Punkte aufmerksam machen:

Versehen
In 539 ist der Slawenapostel Cyrull als Cyrull VOIl Alexandrien gewertet un!' des-

SchH falsch eingereiht worden! Außerdem ist. hier dıe Seitenzifer 368 383 VelI -

bessern.
Ebenso wurden falsch eingeordnet:
1T'. S48 Strunk, Ohver, The Byzantine Office al Hagıa Sophia gehört unter Officvum

drn um.
1r. 834 Gindele, (Gestalt un! Dauer des vorbenediktinischen Trdo offien gehört

ebenfalls ınter Officvum divanmum.
erscheint eın Martinus Bracadıiensıs neben Martınus Bracarensıs, obschon

sich In beiden Fällen Martın VOIN Braga handelt.
Die Namen VO.  > griechischen Verfassern erscheinen gewöhnlich 1m (Genitivr (aber nıcht

iImmer ; Karayannopulos). Man kann über die Zweckmäßigkeit dieser Methode g -
teilter Meinung se1n ; jedenfalls stiftet 931e unter Nicht-Eingeweihten sehr viel Verwirrung

So erscheıint auch hıler 1m egıster eın un! derselbe Tomadakıs als wel verschiedene
Persönlichkeiten
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Lücken
Nucubidze, proizchoZdeniju greceskogo TOINANA » Varlaam loasaf« ZULTC Ent-

stehung des griechischen Romans » Barlaam un! Joasaph« Liflis 1956 VIUIIL, 246 (bedeut-
Sa scmh selner Theorie VO!  - Johannes Moschus als dem Autor des Romans).

Pallas, ÜLLVOG C(OV ILocdEswv TOU "Iwdxvvou, KEQO J4/7 (mApAtTNOENGELG OTYV NO -
TOXFELOTLAVLAN TOLNON) Melanges et Merhlhier 1956 bedeutsam SCn
der Beziehungen den Kontakien des OMAanoOos.

AÄydes, © TÄEOVAOLLÖG OT BUCAVTLV) DLLVOYPALA, ebenda
Gruninger, Les dernileres annees de Saint Jean Chrysostome 404 —407 Son

second xl et mort Proche-Orient Chretien ST Diese Zeitschrift 6I -
scheint uch nıcht ım Abkürzungsverzeichnis. Daher erscheinen uch nicht Kdelby,
Tn Transjordanie chretienne des or1g1ines au  D4 (Croisades &. un! de
Lanversin, Une belle »Dispute«. Hıppolyte est-1l d’Occıdent d’Orient ? . &L

KrolowJ
N I

XC Byslav 1 1956
Bei 1019 fehlt die vorhergehende Folge RA  - 1956 31—58

Sherwood, Jean de Dalyata: Sur la fuıte du Monde Or SyrT 1956 305 —3192
hätte auch noch aufgenommen werden sollen, da der zweıten Hälftfte des lebte.

den Sıgla
Zur STa ist, unmöglıch. Sollte die Druckereı kein haben, WATre vorzuziehen;

vgl oder
UBHG müßte UBHJ lauten
SHVL würde SHVU S19a verlangen.
Das ın LnQ ırkt störend un! ist Sanz unnötig.
Könnte INa  b nıcht be1i den Abkürzungen für Revue-Revista-Rivista-Review (R— Ra —

Re— Rı) 1ine größere Folgerichtigkeit erreichen ? Rv!

Dasselbe and Ihe Erscheinungen des Jahres 1957 Ebenda 1959
115 Seıiten.

Inzwischen Ir auch der 7zweıte and erschienen. Man merkt auftf Schritt un! Urıitt die
Erfahrung, welche die Bearbeiter gesammelt haben. So ist die Bibliographie noch
stärkerem Maße Z unentbehrlichen Rüstzeug des Forschers geworden. KEinige Unge-
nauigkeiten

Der Verfassername scheint 600b, 660b, 00 1052 nıcht erkannt Se1IN ;
jedenfalls steht nıcht der rıchtigen Stelle.

ıtel W1e Hieromonach, Archimandrıit, Proegumenos sind gelegentlich Vornamen
geworden; vgl. Lr. 676 un! 676) auf un! das Register; - 636 1mM Register; 1588
1mM KRegister.

Schwierig ist, das Zitieren VOILL Mönchsarbeıiten, da diese sich gern 1U  — mıiıt ihrem
Vornamen und dem zugehörıigen Kloster bezeichnen. Letztere Bezeıchnung ırkt dann
wie eın Kıgenname; vgl T 178 Dionysiatu; 198a 158 Lauriotes.

In (4() ist der Neuplatoniker Proklus mıt dem gleichnamıgen Bischof VO.  S

Konstantinopel verwechselt worden! Verunglückt ist dıe Übersetzung des russischen
Tıtels ın 607 mMu. heißen: das Buch des Hermas: der Hırte. 1ın L1r. 636 ist hne
Grund die Eıinzahl 1m russischen Laın y qlg Mehrzahl wiedergegeben. HE sollte
nıcht heißen Bıschofshste 320, sondern VDON 3253 an ! Engberding

Marıa Cramer, Das christlich-kontische Ägypteh einst und. heute Wıesbaden
1959 VIIL, 149 Tafeln mıt 133 Abb SOWI1e Karten. Broschıert

Die Vin hat die große Laiebe ıhres Lebens dem Studium des Koptischen, der koptischen
Sprache, den koptischen Hss., der koptischen Lateratur, dem koptischen Christentum,
der koptischen Kunst geweiht. Was alles 1E diesen Jahrzehnten selbst erforscht der

10
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Hand der bedeutendsten Veröffentlichungen nachgeprüft hat, ist hıer i1ner über-
sichtlıchen Schau zusammengestellt. Z War verleiht diese Entstehung des Buches der
Arbeiıt etwas Mosaikhaftes; aber diese Kıgenart nımmt 111a  b N} hın, da I1}  - die feste
Überzeugung gewinnt, hier wird 1Ur wirklich selbständig Durchgearbeitetes geboten;

mehr als iner Stelle nımmt INa  } den erfrischenden Hauch der unmittelbaren Berührung
mit den entscheidenden Quellen un: die liebenswürdigen Konturen des konkreten Einzel-
falles wahr; anderen Stellen scheut siıch die Vin. uch Sar nicht, lange Stellen Aaus

grundlegenden Werken abzudrucken. So gewınnt 112}  S nebenher auch ınen guten Durch-
schnitt durch die Koptologie der letzten Jahre.

.1 —15 Allgemeıne (Zeschichte : Die Krage des Begınns der eigentlichen koptischen
Epoche; das Koptische 1M Rahmen der Geschichte der ägyptischen Sprache; die (}nosis
1mM Nılland ; der große Fun! VO:  - Nag Hammadı; die Bibel ın der koptischen Sprache;
Schenute als T'yp des national-iägyptischen Christentums, welches ge1t 451 der INOINO-

physıtischen Lehre folgte; das Mönchtum 1m Kampf die Entscheidung VO.  -

Chalcedon.
Karro : dıe römische Festung; der Name Babylon; Fustaät; Abu Sarge;

al-muallaga; St. Barbara; andere Kıirchen.
2641 das OÖönchtum : die Klöster 1m Wadı ’n-Natrun; das Antoniuskloster; das

Pauluskloster; Der Anbaä Samuel und Der al-moharragq; Pachomius und Se1in Werk:;: das
Weiße un! das Kote Kloster; die Thebais; Mönchtum un! Patriarchat.

4149 LIaturgre : Kirchweihe;: Ausstattung der Kirche; die dreı Anaphoren; das
Stundengebet; Diıfnar:; Theotokien, Weıihe-KRıten: auf-, Bestattungs-, Trauungs-Ritual;
das Karwochenbuch; Gesangsweilse.

50— 68 Komntische TIAnteratur : der Kambyses-Roman; der Alexander-Roman; die
Erzählung VON Theodosius un! Dionyslus; Legenden; Apokryphen; Apophthegmata;
Zaubertexte ; gnostische Werke;: das koptische Recht;: Arzneikunde.

68 —90 K unst »Gubt eine koptische Kunst 1« die Beziehungen VA islamischen
Kunst; die Ornamentik; das Paragraphenzeichen; die Initiale »A«; Wirkereıien.

J0—I6: Die Koptologie KEuropa; ZU. Wandel des Bildungs- und Erziehungs-
WEeSEIIS ın Ägypten ge1t, 1800; koptische wissenschaftliche Institute; ZUT Geographie un!
Statistik der Gegenwart.

Ausgewählte TVexte ın Übersetzungen.
(janz besonders mMmussen jedoch dıe 'Tafeln hervorgehoben werden, welche sowohl
n der Vortrefflichkeit der Wiedergabe w1ıe uch hinsichtlich der Verdeutlichung des
geschriebenen Wortes VO.  } unvergleichlichem Wert sind.

Im allgemeiınen darf sich der Leser ruhig der Führung des Buches anvertrauen; 1Ur

In einıgen theologischen Fragen wıird der Fachmann ine geschicktere Fassung wünschen.
Einige Ungenauıigkeiten:
Der koptische Kalender wird mal nach dem gregorlanischen Kalender, mal nach dem

julianıschen Kalender umgerechnet, hne daß der Leser erfährt, welche Umrechnung 1MmM
vorliegenden 'all angewandt worden ist. So wird das est der Flucht nach Ägypten

Baschons mıiıt dem 1.Junı gleichgesetzt; der gregorlanische Kalender. Auf der-
selben Seite wird das est der hl Serglus und Bacchus der 0. Babeh dem
und dem Oktober gleichgesetzt; der julianische Kalender. wird die Aus-
dehnung des Monats Chol1ak mıiıt Dezember bıs Januar angegeben; gregorI1-
anıscher Kalender; dagegen das 'est des hl Demetrius (nicht 1 W1e irrtüuüm-
lich gedruckt ist) Babeh mıiıt, dem Oktober gleichgesetzt; E julianischer Kalender.

Die KEucharistijefeier des Samstags fand nıcht TSt Abend_-statt, sondern
bereiıts Vormittag. Tst dadurch bekommt der Samstag se1Ne Sonderstellung, welche
mıiıt der des Sonntags konkurriert.

Die Art, WI1e hler „ Nilus VO S1na1« eingeführt wird, un!' dıe Tatsache, daß
1Ur aut Fr Degenhart, Der hl Nılus Sıinarta (Münster hingewlesen wird, 1ä5ßt
nıcht auf Vertrautheit mıt den roblemen schließen, welche sich miıt diesem Namen
verknüptfen.
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Daß einem Buche, welches Anfang 1959 erschienen ist, 1m Abschnitt Zur
Geogranphie und. Statistik: der Gegenwart als Patriarch der unlerten Kopten der Februar
1958 verstorbene Markos Khouzam noch als reglerend erwähnt wird, kann wen1g
überraschen; wohl aber überrascht CS, WEn beı den monophysıtischen Kopten der bereits

13. November 1956 verstorbene Patriarch Amba Y oussab als noch unter den
Lebenden weılend erscheint.

Recht, unglücklich berührte mich die Umsesehrift des koptischen COOYTSEC durch
cowhec. Nach welchem Alphabet soll einem aufleuchten, daß das einen S-Laut darstellt ?

Auf 5.30, Anm. 7, ist über das Antonius- und das Pauluskloster der W üste
Roten Meer lesen: » Wissenschaftliche Untersuchungen fehlen überhaupt. « Ich möchte
gern wissen, Wäas Jean oresse diesem Satz meınt. Hat doch auf Grund eigener
Untersuchungen noch ın diesem Jahrzehnt folgende Veröffentlichungen herausgebracht:
Les monasteres de Sarnt-Antoine et de Sarint- Paul Comptes rendus de ”’Academie des
Inseriptions et Belles-Lettres 1951,; 268 — 9274 Deux monasteres CoPtes 0ublies : Saint-
Antoine el Sarnt- Paul dans le desert de Ia Mer Kouge La Revue des rts 3—14,
und AnalBoll 471 216—218, WwI1es darauf hın, daß mıiıt »Antoniuskloster« dreıi
Örtlichkeiten bezeichnet werden: 10 le plus souvent, le grand monastere, E COTE vivant,
du ouadı “"Arabah dans le desert; de la, Mer KRouge, eleve apres la, mort du saınt SUur le heu
de SO.  S dernier ermıtage; 2o le monastere etablı proximite du Nıl pres d’Ell Maımoun

heu OT Antoine resida, precedemment et Ou Ses disciples grouperent des SO  -
vıvant; 30 d’autres couvents du desert du Qolzoum, appele ul-meme du terme trop
general de «montagne de Saıint-Antoine ». Dazu kommen seine interessanten Angaben
über die AuUuSs dem Antoniuskloster stammenden Hss Vat. copt. ( 9:66. Kngberding

Detlef Müller, Ihe Engellehre der Komtischen Kaırche. Untersuchungen
ZUT Geschichte der chrıstlichen Frömmigkeit 1n Agypten. Verlag Otto Harras-
SOoWı1tz Wiıesbaden 1959, K 394 D br 4.0; —

Wiıe der Vf 1MmM Vorwort bemerkt, möchte für ein Gebiet des koptischen Christentums
für die Kngelverehrung un! dıe Vorstellungen VO.  - den Engelmächten »eınen sıcheren

Grundstein« legen (VLI) Zu diesem Zweck gibt ınem ersten (systematıschen)
Hauptteil (1— 132) eiıne Darstellung der koptischen Kngelanschauungen, wobel zunächst
die dreı Hauptgestalten der KEngelwelt: Michael, Gabriel und Raphael, behandelt 3—53),

sıch dann den übrigen Kngeln: Erzengeln (54— 62), den Kngeln 1mM allgemeınen (63— 82),
den Vier Geistlichen Tieren O8L.) un! den Ältesten 85—87 zuzuwenden. Dem Führer
der himmlischen Engelhierarchie ist. eın eigenes koptisches Schriftwerk, Das Buch DON der
Hınsetzung des HKrzengels ichael, gewıdmet. Nach dessen Auffassung stand der Spitze
der Kingelwelt ursprünglich e1n Kngel AINeNsSs Saklıtaböth, der sich aber weigerte, den
ben erschaffenen Menschen anzubeten. Be1 selner Vertreibung AUuUS dem Himmel soll
den Namen Mastema der Saklam empfangen haben IDS Se1 1n diesem Zusammenhang
darauf hingewlesen, da ß der Name Maste&ma für den bösen eist 1n Verfolgung der Linie
spätjüdischer Vorstellungen (auf die auch der Vf. S17 Anm. 590, hinweıst) uch In
Qumran auftaucht, uch Behal der » Hürst über die Herrschafft des Frevels« he1ißt
L vgl. Mayer-J Reuss, IDie (Qumranfunde und drie Bıbel (Regensburg 1959 98, 109, 116]
Kıne weıtere bemerkenswerte Entsprechung findet sıch 1m Anpokryphon des Johannes,
die Sophia eın unvollkommenes, häßliches Wesen geblert, das den Namen Jaldabaoth
der Saklas rag vgl ( an Unniık-J J. Bauer-W. C A, HKvangelıen AaAUS dem
Nilsand (Frankfurt 1960 86, 197

Der beherrschenden Stellung Michaels gegenüber mMuUussen (+abriel un! Raphael etwas
zurücktreten. Von den übrıgen Krzengeln sind dem Namen nach noch Suriel (Uriel),
Zedekiel, Serathiel und Ananıiel bekannt. Hier kommen ın den ısten allerdings kleinere
Varlationen VO!]  H Größer werden diese Verschiedenheiten aut dem Gebiete der Maxgie, dıie
Cdie Grundlagen der Engelsvorstellungen der Kıirchenlehre entnimmt (59£.)

Die Natur der KEngel wird als Licht gesehen, da S1e Ja durch das Licht der (Jottheit
leben, das ihnen ist (17/ u.61) Feuer und laicht siınd iıhre unkörperlichen KElemente.

10*
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Im zweıten Teil der Arbeit, dem Quellenteil 133—317), bringt der 1ne Aufstellung
und Inhaltsangabe der Quellen, die selınen Darstellungen zugrunde lagen.

Z wel große Gedanken, die sıch AaAUuS cdieser Arbeit ergeben, erscheinen mM1r sehr bedeutsam.
Das ıne ist die Krkenntnis, daß die Engelsvorstellungen der Kopten ın erster Linie
bibelgebunden sınd, da ß das un (einschließlich der apokryphen Liıteratur)
entscheidend das prägte, wäas dıe Kopten über die Engel aussagten (vgl. 130) Damıiıt
soll nıcht geleugnet werden, daß sich auch manche Neu- un! Weiterbildungen finden.
Entscheidend sind die Grundlagen. Das zweıte ist der sich aufdrängende Schluß, daß
dıe altägyptische Relıgion und Kultur nıcht als Quelle der koptischen Engelsvorstellungen
angesehen werden kann (89—1 Was diesen Vorstellungen wesentlich zugrunde hegt,
ist das spätj]üdisch-apokalyptische eltbild. uch hlıer soll damıt. nıicht Abrede gestellt
werden, daß beı den Kopten manches eıne iıhrer altägyptischen Herkunft un: KEigenart
entsprechende Ausprägung gefunden hat.

Man kann den selner gründlichen Arbeit 1Ur beglückwünschen. Nichts wird
hıer gesa; un! behauptet, ohne daß durch die entsprechenden Quellen belegt wIird.
So kann 112  : mıt, Genugtuung feststellen, da ß der VT durch se1ine saubere un! gediegene
wissenschaftliche Arbeit se1n Ziel, für die koptische Angelologie »eınen sicheren Grundstein«

Jegen, voll und ganz erreicht hat Mit Freude können WIT selner Publikation der kop-
rnst Hammerschmidttiıschen Engelstexte entgegensehen.

Jansma, Investigatıions anto the HEarly OYTLAN Kathers Genesis. An
Anproach LO the Eixegesus of the Nestoruian OChurch anıd. LO the Comparıson of
Nestorıan anıd, Jewish Hxegests Oudtestamentische Studıiıen 19

In nestorlanischer Überlieferung ist eın Kommentar ZU. Penteuch Korm VO.  - Kr-
klärungen dunkler Stellen un! schwieriger W örter vorhanden. Der ist; nıcht bekannt.
Der Kommentar ist In Hss auft uNns gekommen, VO.  - denen aber 1Ur Abschriften e1n  A
und desselben Zeugen sind. Von diesem Kommentar hatte Levene 1951 den auft die
(jenesıs bezüglichen eil herausgegeben, IN MenNn mıiıt, ıner englischen Übersetzung un!
ınem Kommentar. Levene hatte ıch dabeı eINZIS aut die 1ın der Sammlung Mingana
befindliche Hs beschränkt, welche eine VO:  } den genannten Abschriften ist.

In 1ner vorbildlich gründlichen Studie greift den Gegenstand noch einmal1 auf.
Die ersten Seiten der Mingana-Hs. (fol 1v bıs Ar Gen LA ""9) werden eingehendst
untersucht be1l den folgenden Seiten (bıs fol 18r) werden wenigstens die benutzten Autoren
namhaft, gemacht. Das Ergebnis ıst folgendes: Wie der Kommentar selbst angıbt, ET -

scheimen als Fundorte: Theodor VO.  D Mopsuestia, Ephraem, Johannes un! Abraham VO:  -

eth Rabban, Michael (wahrscheinlich der Badoqga der Schule VOIl Nisıbıs) un! »andere
Lehrer«. Unter den letzteren sind auszumachen: Theodoret, Diodor, Basıilius, Johannes
Chrysostomus, Prokop, Narsaıl, Mar Aba, Flavıus Josephus Hs Kın EinfÄuß Jüdischer
Kxegese ist 11UFTr geringem Ausma ß festzustellen. Wo vorhiegt, geht melstens auf
Vermittlung durch Griechen der KEphräm zurück. Die Arbeıt ist; e1iINe notwendige
Ergänzung Veröffentlichung evenes.

Nicht zustimmen konnte ich dem AAr 1ın selner Forderung: AÄn edition 18 LO he based
WD Mosul T Kerkouk Denn WE uch die äalteste Hs AuSs dem Jahr 1605
während des ersten Weltkrieges der Vernichtung anheimfiel, behalten die vıer nach ihr
gefertigten Abschrıiften zıulmal diese wenigstens dreı Wällen selbständige Abschriften

Sein scheinen dennoch einen sehr hohen Zeugenwert, der manchmal siıcher der
Urschriüft gleichkommt. Die letzte Entscheidung kann natürlich TStT gefällt werden, WEeEeNN

alle Zeugen einander gegenübergestellt werden. Engberding
Rudolf Mayer Joseph Reuss, DIDhe Qumranfunde WUNA dıe Biıbel. Verlag

Friedrich Pustet, Kegensburg 1959 168 5 Lwd 10 kart 7,50
AÄAus öffenthlıchen Vorträgen des Alttestamentlers (Mayer) un! des Neutestamentlers

(Reuss) VO)  - Regensburg ist; dieses uch herausgewachsen, das hne die Ergebnisse
eıgener Forschungsarbeit vorzutragen über den Stand der Forschung und der Probleme
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orıentieren wiıll. Die autf dem Gebiete VO:  F Qumräan außerst; intensive Forschung hat DI1ıs
Burchards Bibliogranhie den Handschriften vO T’'oten Meer Beihefte ZU  I

Zeitschrift für dıe Alttestamentliche Wissenschaft (Berlin 1957), 1556 selbständigePublıkationen und 3592 Besprechungen Sprachen VO.  S 651 Verfassern hervorgebracht,Daher darf I1a  - nüchterne zusammentTfassende Darstellungen für das breite Publikum be-
sonders willkommen heißen

behandelt (A) den und VO.  ; Qumrän (11 —28) und Qumran und das 31—82),(C) umräan un! das 85—159) bietet zunächst einen recht, übersichtlichen
Einblick den und selbst, wobel alle wichtigen Gesichtspunkte der Forschung (SOder Frage der Altersbestimmung uch den Karbontest) berücksichtigt; 1m Hınblick
aut das VO. uch sich selbst gesetzte 1el dürfte ıch die Übersicht über dıe gefundenen
exte 21—28) besonders nützlich erwelsen. Der Abschnitt über Qumrän und das
bringt dann die eigentliche Darstellung der Sektenlehre, die allen Punkten mıt den Aus-
agen des zusammengestellt wird. Da bei der Diskussion die Kunde der Ausdruck
»Dualismus« Gefahr ist, einem seiner Bedeutung oft nıcht greifbaren Schlagwort
Zı werden, wird 1038  - dem Vf besonders danken, daß aufbauend auf der Begriffs-
bestimmung RGGS (2/2712—2706) un! Bianchi 177 Dualismo rel1qr0s0 (Rom 1958
einmall klar herausarbeitet, welche VO!  - Dualismus sıch bei den umräntexten
eigentlich handelt; nämlich ınen kosmischen Dualismus ethischer Prägung (57)
Daß selbst auftf dem Gebiete der orjıentalischen (bes. persischen) Religionsgeschichte
gearbeitet hat, verleiht ıhm für die Krage der Beziehungen ersien ıne besondere
Qualifikation.

Im neutestamentlichen 'Teıl untersucht einerseits Cie Ähnlichkeiten und Berührungs-
punkte, dann auch die Verschiedenheiten zwıschen den umräntexten und dem
Seine Darlegungen zeichnen sıch durch große Klarheit Aaus Teilweise macht sıch aber
eın apologetischer Zug bemerkbar, der törend ırkt. Wenn der MT auch durch die Fülle
des Materials CZWUNgEN wurde, sıch möglichst knapp fassen, hätte doch etlichen
Stellen den Eindruck vermeıden müssen, daß die auftauchenden Fragen durch e1n allzu
einfaches Schema der Beantwortung umgehe. Vor allem 1äßt sıch eine Konfrontierung
mıt der Welt des nıcht durch eiINe gehäufte Angabe VOIl Stellen (SO Dı 112 be-
sonders 153 156) urchführen. Hier muß I1a  - doch mehr diıferenzieren. Zur Frömmig-
keit der Sekte (93—1 ist 1U auch dıe gründliche Untersuchung VO!  - Wıbbing
über Ihe T’ugend- und Lasterkataloge vm Neuen "V’'estament und ahre T’radıtvonsgeschichte
unter esonderer Berücksichtigung der (umran-Texte Beihefte ZULC Zeitschrift für dıe
Neutestamentliche Wissenschaft (Berlin heranzuzlehen, die be1l der Abfassung
selines Abschnittes freıilich noch nıcht vorlag.

126 wird VO:  — der »späteren (+emeinde VO.  - Damaskus« gesprochen, obwohl gerade
die neuesten Forschungen ZU.  — Annahme neigen, daß die Sekte nıcht, nach Damaskus AaAus-

gewandert Sel1. Damaskus kann entweder Anlehnung Amos 5,27 en Symbol-
Namme für die Gegend der Nordwestecke des 'Toten Meeres SO Rabınowitz in
Journal of Biblical Laterature 1954 —3 oder eın anachronistischer Länder-
1anmne se1n, da die Gegend VO.  - Qumrän u G3 V. Chr. ZU Nabatäerreich gehört haben
SO | SO R. North 1ın : Palestine Kxploration Quarterly 1—14,

Bardtke neigt mehr ZUT T’hese VOL North, hne die VO]  en Rabınowiıtz ausschließen
wollen (Die Handschrıiftenfunde olen Meer ( Berlin 1958 192f

Zu 1371. Es hieße offene Türen einrennen, wollte 111a  - 1ne aNSECNOMMENE
Predigttätigkeit des Täufers a ls Sektenmitglied Felde ziehen. Allgemein wiıird eine
solche Tätigkeit Ja 1Ur nach seiInem (freiwilligen der unireiwiıllıgen) Ausscheiden aus der
Sektengemeinschaft angenOomMmMen. Doch weiıst auch (138) darautf hın, daß die be
stehenden Ähnlichkeiten irgendeine Beziehung zwischen dem Täufer und der Qumrän-
sekte vermuten lassen.

Um gerecht se1n, mMu 1113  - feststellen, daß der V1 ein Gebiet voll VO.  > roblemen
VOTLT sıch hatte; und 111a  - kann ihm dıe Anerkennung nıcht9 da ebenso
wI1ıe Ssein alttestamentlicher Kollege den VONL den selbst gesteckten TENzZEN
etfwas Nützliches geschaffen hat. Krnst Hammerschmidt
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Evangelium ach Thomas. Koptischer ext Herausgegeben un übersetzt
VOL Guillaumont, Puech, Quispel, T1 un: Yassah
Abd e] Masih 692 T1l (Leiden

Über die Bedeutung des Kvangeliums nach T’homas, welches ıch uıunter den 1945 ın
Nag‘ Hammädı gefundenen oynostischen Schrıiften befindet, ist dieser Stelle kein Wort
mehr Dr verlieren. Darum stimmen WITr den Bearbeıitern dieses Werkes unumschränkt Z
WE S1e Aaus der erwartenden Ausgabe jetzt bereits 1MmM Vorabdruck den koptischen
ext mıiıt, 1NeTr deutschen Übersetzung un! ınem Mindestmaß VO.:  5 Erläuterungen
gänglich machen.

DIie Darbietung des koptischen Textes entspricht eile Zeile dem Original; hinzu-
gefügt sind Wortabtrennungen un! Zıffern, nach welchen die einzelnen Logla gezählt
werden, SOWI1e e1in Mindestma ß eines krıtischen Apparates. Die deutsche Übersetzung
hält sich N:  u diese Zeilenabteulung. S1ıe verrät auft Schritt un Tritt die Kenner.
Ich habe die Übersetzung VO!  - Johannes Leipoldt T’heologische Interaturzeitung
1958) verglichen un! mußte allen Stellen, denen ıch Unterschiede fest-
stellte, der vorliegenden Übersetzung den Vorzug geben sowohl hinsichtlich der Richtig-
keıt der Wiedergabe Wwı1ıe der Wahl des zutreffenden Wortes Ww1e des sprachlichen Flusses.
Nur eın Beispiel: Logion 11 Leipoldt: ahr wırktet hbeide EN ; hier: ahr seud Wwer qeE-
worden. Angesichts solcher Vortreffhchkeit wirken auch kleinste Unebenheiten sehr
peinlich ; vgl 86,5 der Ort, den du bıst; 82,17 der Himmel über ihn

KEngberding

Hans-Martın Schenke, Ihe Herkunft des SOogeENANNLEN Evangelhum Verı-
tatıs. Vandenhoeck KRuprecht, Göttingen 1959 57 S4 brosch.

Die 1945 (oder 1946 ın der Nähe des heutigen Nag‘ Hammadı (Oberägypten) gefundene
gynostische Bibhothek ist, für die Erforschung der (jnosıs, aber auch für die des Jungen
Christentums VO.  - außerordentlicher Bedeutung (wenn ıch auch nıcht weıt gehen würde,
316e unter dem objectum ormale des Christentums ihrer Bedeutung den Handschriften-
funden VOIN Toten Meer gleichzustellen). Leıiıder geht die Edition der exte 1Ur sehr
schleppend VOTLT sich. KEinen Hauptgrund sieht. ıll (m mıt vollem Recht) ıIn dem
undurchsichtigen Verhalten der orientalischen Stellen selbst ivgl. C. van Unnik-

Bauer-W. Tall, HKvangelhıen UUS dem Nilsand (Frankfurt 153—155]1; eın
weıterer Beweis dafür, dalß durchaus nıcht bedauerlich ist, WEeNnNn Handschriften
AaAuUus diesen Ländern nach Kuropa der dıe USA gebracht werden.

Abgesehen VO.  D den TVexten des Papyrus Berolinensis S5092 11 IDre qgnostischen
Schriften Ades koptıschen Papyrus Berolinensis (Berlin 1955 60], dem T’homas-
Kvangelıum, den Übersetzungen und Besprechungen VOIl H.- Schenke des Phiılıppus-
Kvgl 1959) 1—26], der Schrift » Vom W esen der Archonten«
661 67/0], 1Nner tıtellosen Abhandlung: Vom Ursprung der Welt 1959 243 — 256]
un! 1Nner vorläufigen photographischen Studienausgabe VO.  S Pahor Lab 1b | Coptic Gnostiec
Papyrı (Ca1ro 1956)] ist bis jetzt 1Ur das SO Kvangeliıum Veritatis P KV) ediert
worden alınıne-H.-Ch. Puech-G. Quispel, HKvangelvum Veritatis (Zürich 19506)].
Zaur Herkunft. dıeses SOR. nımmt Schenke ın selner knappqn‚ aber prägnanten Arbeit
Stellung.

Zunächst untersucht den iiterarıschen (‘harakter un!: den Autfbau der Schrift. Dann
wendet siıch der Frage Z ob diese Schrift mıiıt dem valentinianıschen identisch
Se1in könnte eiıne Frage, dıe der verneıint. Die beiden ersten Worte der Schrift
(»Das Kvangelium der Wahrheit «) sind »grammatisch eın 'Teil des Jangen Anfangs-
SatZzZeS« (13) In diesem Sınne haben SIE cdıe Bedeutung: Heilsbotschaft, die erlösende
Gnosis, die Jesus bringt Kyvangeliıum ist. hier »nıcht die Bezeichnung einer bestimmten
Literaturgattung«. eıters arbeıtet der Mf die Lehre der Schrift heraus 15—20),
dann gleichsam als Höhepunkt se1iner Arbeit mıt schwerwiegenden Argumenten die
Identität der Schrift miıt dem valentinianischen Zı bestreiten. [Übrigens lehnt auch
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Leipoldt hLZ 1957 825—834, diese Identifizierung ab. ] Der VT bringt dabei
fünf negatıve un:! dreı posiıtive Argumente VOT; dıe negatıven sınd (20—2

Die oynostische Termmologie der Schriftt; ist nıcht spezlfisch valentin.ıanısch.
Wenn die Herausgeber des darauf hinweisen, da ß cdie Schrift allgemeın der

»gelstigen Haltung« des Valentinus entspreche, ist. dazu Sagen, daß WITr VO  - dieser
»Haltung« 1M anzen neun ( !) Fragmente kennen.

Die Markosier, die 1mM Osten den Valentinianern aufgingen, haben das Gleichnis
VO verlorenen Schaf mıiıt der Zahlenspekulation VO):  S Irenäus 16,2 überhaupt nıcht ın
Zusammenhang gebracht.

Der 'ermMINUS » Vater der Wahrheit« ist nıcht 1Ur valentinianisch.
Dafür fehlen ın der Schrift charakteristische valentinianische Lehrpunkte.

Posıtive Beweise 22—25):
In der Lehre VO! 'all der ÄOIIGII bestehen zwischen Valentinianismus und dem

SOg E nach dem der ater nıcht erkannt werden tiefgreifende Unterschiede.
Die Ptolemäer sahen nicht die Unwissenheit, sondern die Begierde un! Krregung

der Sophia als die entscheidenden Ursachen der Weltentstehung Die ITA der
Ptolemäer ist zudem I11UFLr der geistige Zustand, nach dem SoS. ist S1e selbst Person.

Die valentinianische Christologie (drei Christusse) ist mıiıt der des SO£. (ein
einzıger Christus) völlig unvereinbar.

Der bleibt ‚ber nıcht be1ı diesem negatıven Krgebnıis stehen. In ınem letzten
Kapitel 6—29) zeıgt ‚n daß cdie den Salomons die einzı1gen gnostischen exte sınd,
»IN denen WITr die Zentralgedanken des SOR. wiederhinden« (26) Die VO.  - ihm behan-
delten Stellen führen dem Schluß, daß das SO ınem gnostischen Kreis ent-
stammt, »dem auıch der Verfasser der Sal angehört« (29)

Im Anhang bietet der Vf e1ine vollständige Übersetzung des S08 E  y die uch die
vlier der großen Edition (Zürich fehlenden Seiten miteinschließt. In vielen
Punkten weicht WwW1e auch ll VO.  S der Übersetzung der Herausgeber ab Kın
erster Apparat bringt die Schriftstellen (hauptsächlich Aaus dem und den den
Salomons), eın zweiıter KErläuterungen ZU. ext.

Die gut begründete 'T’hese des VT ist eine erfreuliche Bereicherung der Studien über
Chenoboskion, seine Übersetzung (jetzt uch HKvangelen Aa dem Nılsand 174—185)
ıne willkommene Handreichung, besonders da die oroße EKEdition beinahe unerschwinglich
teuer ist. Ernst Hammerschmidt

Mark-Antoine 1] N, (Gamalıel. Athiopische Texte
ZULT Pılatuslhiteratur Spiclegium Frıburgense, Texte ZUTLT (+eschichte des
kırchlichen Lebens 157 un XX Uniıversitätsverlag FKreiburg (Schweiz)
1959

Von 1Nnem Bischof Quryaqus (Huryäquüs) VO:  - al-Behnesa, dem alten Oxyrhynchos,
dessen Kxıstenz VO  - SEeINeET Lebenszeıt TST Dar nicht reden Aaus anderen Quellen
Treilich nıicht ermittelt werden kann, sSind uns arabischer Sprache Y Homilien
erhalten, welche VOT allemn des ihnen verarbeıteten literarischen Stoffes ıe
merksamkeit der Forschung aut sıch SEZOSECN haben. Ks sind dies ıne Marienklage
un! ıne Homiilie über den Martertod des Pılatus; vgl Taft un: 239f Von
diesen beiden Homilien g1ibt uch ıne äthiopische Bearbeitung, cdıe auf den bekannten
»Übersetzer (Materguem)« bba Salama (-+ 1387/88 zurückgeführt wird. Da bislang
1Ur ‚:WwWel Sahnz wınzıge Bruchstücke dieser äthiopischen Bearbeiıtung veröffentlicht worden
sınd, rechtfertigt alleın diese Tatsache ıne Ausgabe und Übersetzung des gesamten TVextes.

Hinzu kommt die jetzt gegebene Möglichkeit 1ner eingehenden Untersuchung der
Kigenart dieser äthiopıischen Bearbeıtung, VOT allem hinsichtlich der Benutzung äalterer
apokrypher Quellen.

uch cdıe Tatsache der Kxistenz eiınes Briefwechsels zwıischen Pılatus un! Herodes,
dessen Fassung VO.:  } der griechischen un syrischen Bearbeitung völlig abweicht, VOI-

dient Beachtung.
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Am meiıisten hat den Vf diesen Homilien die Beziehung Z apokryphen Gamaliel-
evangelıum interessiert. Deswegen hat der ersten Homilie sorgfältig zwischen dem

Kigengut des Homileten un! dem Stoff Aaus dem Gamalielevangelıum scheiden VOLI-

sucht; deswegen hat der ersten Homilie, welche ihrem eigentlichen Zweck nach eıne

Marienklage ist, die zweıte, welche e1in Dersan öffentlichen Verlesung este des
Pilatus Sane ıst, hier angefügt; deswegen nımmt die Einleitung gerade aut diese

Dınge immer wieder Bezug (dıe erhaltenen Reste des Gamalielevangeliums; se1ıne hlıtera-
rische Kıgenart; sSe1n Verhältnis den echten Evangelien un! den Apokryphen); des

gen bekam O: die an Veröffentlichung den ıtel Gamaliel, eın Titel, welcher
die schnelle Erfassung des dargebotenen Stoffes nıicht gerade erleichtert.

An verschiedenen Stellen der Homilie zeıgen sich Unausgeglichenheıten der Dar-

stellung >  , eın e1l VOoI ihnen 1äßt sich erklären durch die Tatsache der Benutzung mehrerer
der VT auftf die Eigenart der Persönlichkeıit unNnseTeSQuellenschriften ; für andere verweist

»Gamaliel X

Aufs (ianze gesehen macht die Veröffentlichung inen vorzüglichen Eindruck Der ext
ist, mıiıt großer Gewissenhaftigkeit dargeboten; die Übersetzung TEeuU und zuverlässıg; cdie

Einleitung behandelt alle wünschenswerten Fragen; die einschlägıge Lıiıteratur ist
bührend berücksichtigt; 1ın den Anmerkungen wird weıtere Aufhellung strittiger Punkte

geboten der In dunklen Fragen die Lage gekennzeichnet.
In einıgen Punkten darf 113  D indes wohl anderer Meinung Se1IN :

y @'4 bemerkt der Vf » Der Name dieses Bischofs wird unseTrTenN Texten als

Heryaqos überlhiefert. Be1i NEUETEIL Schriftstellern omm: der Name wohl Unrecht
unter der verchristlichten Korm »Cyr1acus« X In derselben zurückhaltenden Weise
atte sıch auch ndre Caquot 1ın Annales d’Ethiopıe 1955 64, ausgesprochen.

Dazu ist folgendes sagen: EKs steht einwandfreı fest, da ß äthiopischer ext
autf die entsprechenden arabischen Homilıen zurückgeht. Ferner, daß die einmütiıge Be-

zeichnung ihres Autors 1mMm Athiopischen als Heryaqos auf arabisches Huryäaqus zurück-
geht. Dieser AIN| findet sich tatsächlich ın der arabischen hesl Überlieferung vgl Taf
1,465, Anm 4) Daneben findet ıch jedoch wohl noch besser bezeugt auch Quryaqus.
Die Frage ist MUL: »Welcher Name ıst der ursprüngliche ? « Denkbar waäare gew1iß ıne

Umformung 1nes Zanz remden Namens wıe Huryaqus einem bekannteren Quryaqus.
ber cdAieser Wandel scheint nıcht TsSt durch arabisch Sprechende der arabisch Schreibende
hervorgerufen Se1n. Leichter 1äßt sich begreifen beı bohairisch Sprechenden oder
bohairisch Schreibenden; hıer lassen ıch nämlich und nebeneinander verwerten;
un! gelegentlich, WE uch inkorrekt, neben « vgl X epch mıt oepch. Solange IN an

nıichts besseres weiß,z Iso die Gleichsetzung VO.  — Heryaqos mıt K yriakos a ls besser

begründet anzusprechen se1n.
Hohepriester«, mal mıiıt »Oberpriester «, mal mıiıt » Krz-Ligana kahnät wird mal mıt »

hen ist; der Ausdruck »Hohepriester « für die AONLEPELGprıester « wiedergegeben. Im Deutsec
der Juden eiNz1g gebräuchlich. Warum dieser Wechsel ?

179 wird »SOSgar dıe artyrer prıesen 1hn« bemerkt: » iese sonderbare
Aussag fehlt den arabischen Rezensilonen, un! auch 1m äthiopischen ext dürfte
ohl eın Traditionsfehler vorliegen«. Viel eintaher ıst die Erklärung cdieser Erscheinung
als eiıne Art VO.  o Anachronismus: dem Bearbeıter Wendungen W16e »dıe Engel
loben dich; die Martyrer preisen dich« geläufig; übegsieh‚t aber 1mMm Augenblick, daß

Ahnlich ist die Bezeichnung desdas zweıte Sätzlein hler noch nıcht Platze ist.
Sohnes des Kalsers Tiberius als Cäsar bewerten. Seıit den Tagen der Reichsreform
Diokletians trugen die Anwärter aut die Nachfolgeschaft als Augustus den itel Cäsar.
Wiıe mancher Kaisersohn Byzanz erhielt den Tiitel Cäsar! Auf 150, 156ßt
der Vt. den Satz »ıch habe (es) geheiligt für dıe Welt« einfach Aaus dem ext fort, weil

ihm »IM Zusammenhang keiınen verständlichen Sınn abgewınnen konnte«. Nach meılıner

Meinung spielt der ext hler aut die spätere ungeheuer behebte Verehrung des Hauptes
des Täufers &. als auch en Anachronismus. Ebenso die Anrede des Pılatus
Herodes: »Geliebter 1m Herrn« 76) EKbenso beurteilen ist der Titel »meıln Vater«
für etrus, Joseph VONN Arimathäa, Joseph, den Mann Marıens uUuSW.
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In CINISEN Fällen scheint der V{i den äthiopischen ext Unrecht nach Maßgabe
der arabıischen ersion korrigiert haben lesen alle Hss »ich habe dieses
A2us Angst VOL den Juden geta.n « V{f ‚ber glaubt hier »nıcht« einschıeben 1 uUuSsSeN
Eın solcher Vorgang das eınmütıge Zeugn1s der Hss erscheint bedenklich
Näher hegen dürfte dıe Annahme, daß Abba Salama hler selbst Vorlage entsprechend
dem biıblischen Bericht korrigiert hat Ebenso erscheint Marienklage die Knt-
scheidung zugunsten der Hs alle übrigen nıicht gerechtfertigt, zumal die Lesung
der letzteren durchaus NenNn guten Sınn erg1ibt 100828  - prüfe »ıch gebiete cdir den Tempel
weıterhin als Hoherpriester nıicht betreten vielmehr als Sünder (sC fortzubleiben) «
Dann braucht 1019  - nıcht die folgende schwerfällige Krgänzung (der Eintritt SEe1 dir)
bloß als Laile (gesta  t)« Und TST recht braucht INa  } nıcht dıie folgende, ext über-
haupt nıcht Z  S KErscheinung kommende KErgänzung »Und We) ILLEr jemand anze1gt
daß du (den Tempel als Hoherpriester) betrittst X Gerade die letzte KErgänzung ruft,
große Bedenken wach Engberding

Francıs Dvorniık T’he Idea of Amostoluveity Byzantıum and the Legend
of Amostle Andrew Dumbarton Oaks Studıes Harvard Unıiversıity
Press Cambrıdge Mass 1958 un! 349

In der Auseinandersetzung zwıischen dem päpstlichen Rom und dem ökumeniıischen
Patrıarchen spielt der Gedanke der »Apostolizität des Bischofsstuhles« e111| nıcht unbe-
deutende Rolle Deswegen greift Tof Dvornik welcher durch Forschungen über
Photius schon oft miı1t den Rechtsansprüchen des Ökumenischen Stuhles Berührung
gekommen 1St, der vorliegenden Studie diesen danken auf un!‘ macht ıh: Z11 Gegen-
stand 1nNer gründlichen Untersuchung.

Ursprünglich richtete sıch die Rangordnung der Bischofsstühle nach der polıtischen
Bedeütung der Bischofsstädte. Das wird besonders deutlich be1i der Begründung des
Ehrenvorrangs des Bischofsstuhls des »Neuen Rom« (381) IDieser politische Akzent
der Stellung des Stuhles VO:  a Kpl blieb noch Jahrhunderte durch Vordergrund

Im Abendland wird se1t der zweıten Hälfte des Brauch Rom als sedes
apostolica anzusprechen Das bringt m1t Innocenz 1116 starke Vertiefung dieses
(Gedankens Diese Bezeichnung wird nıcht 1Ur VO Westen, sondern uch VO. sten
anerkannt

Für den Bischofssitz Konstantinopel erscheıint die Bezeichnung apostolısch der
Amtssprache 7 ersten Mal Verbindung mıt dem ökumenischen Konzıil 680)
DIie theologische Begründung für dıie Berechtigung dieser Bezeichnung bot etzten
die Tatsache, daß Christus SC. Lehramt allen Aposteln insgesamt übertragen habe
also sSind alle Bischöfe Nachf{folger der Apostel also alle Bischofssitze apostolisch VOLr

allem dıe fünf durch die Entwiıcklung herausgehobenen Stühle VO.  $ Rom, Konstantinopel
Alexandrien, Antiochien un! Jerusalem (dıe Pentarchie)

Im Rahmen der Momente welche den apostolischen Charakter des ökumeniıschen
Stuhles bekunden sollen, widmet der V{if Sanz besonderes Augenmerk der Andreas:
legende Denn nach dieser geht der Bischofsstuhl VO.  o Byzanz aut den Apostel Andreas,
den »Erstberufenen«, zurück damıt konnte der römische aps LTr wichtigen Waffe

Kampfe mı1t Konstantinopel beraubt werden
Indessen zeıg 6111 eingehende Prüfung der Dokumente viel differenzierteres iıld

rst lassen sich Spuren dieser Legende nachweisen Und noch spielen
diese Gedanken nıcht einmal Konstantinopel E1 besondere Rolle Tst, se1t 1204
macht I1a  - häufiger brauch VOomn dieser Waffe

Diese, für die Beurteilung des Verhältnisses VO.  - Rom Byzanz wichtigen “atı
sachen lar und einwandtfreı herausgestellt un! mı1t allen erreichbaren Dokumenten
belegt haben, bleibt das erste oroße Verdienst der vorliegenden Studie

ber uch die Aufarbeıtung der verschlungenen Wege, welche die Andreaslegende
1st. verdient unNnserTeIN Dank Freilich kann hier M1SCIC Zustimmung nıcht

unumwunden erfolgen Das bringt die Lage der Quellen geradezu notwendig m1 ıch
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Wie weni1g Sicheres WwI1sSsen WITr über die eıt der Entstehung der Frage kommenden
Schriften. VT hat sich redlich die Bestimmung des termmnus quO un! termıinus ad
QUCH den einzelnen Fällen bemüht. Und doch wiıird 11238  — eın geWISSES Gefühl der Un-
sicherheit nıcht los; 10a Spürt überall, daß Wiıssen nıcht ausreicht; darum scheinen
manche Ansätze nıcht tragfähig se1InN ; TST recht, WEeNnNn dann auf diesen schwanken
Grundlagen NEUE Ansıchten aufgebaut werden. Oft scheinen diese Quellen auch nach
Dingen befragt worden se1ın, über die S1e Sar keine Auskunft geben wollten da nıicht
die Deutung des V1 gesucht ist? Engberding

DIhe Kreuzfahrer erobern Konstantıinopel. (Dre Regrerungszent der Kaznser
Alex1208s Angelos, Isaak Angelos und Alex120s Dukas, dre Schicksale der Stadt
nach der Einnahme SOuMNe das » Buch VDON Aen Bıldsäulen« (1195— 1206 ) AUS dem
Geschichtswerk des Naıketas Ohonates. Mıt einem Anhang: Nıkolaos Mesarıltes,
Ihe Palastrevolutzon des Joannes Kommnenos.) Je übersetzt, eingeleıtet un
erklärt VOL Kranz Grabler Byzantinische (AJeschichtsschreıiber 39() S.,

Karten, ıld. 1390 Styrıa, Graz
Ziu den dunkelsten Punkten der Geschichte der Kreuzzüge gehört hne jede Frage dıe

Eroberung Kppls durch die Lateiner 1m Jahre 1204 Noch betrüblicher ırkt dieses dunkle
Kre1ign1s auftf denjenıgen, welcher gerade die Beziehungen des christlichen Abendlandes
ZU christlichen sten ZU Spezlalgebiet selner Interessen gemacht hat (Gerade dieses
dunkle Kreigni1s ausgerechnet VO.  — iınem östlıchen (Geschichtsschreiber und dazu noch
VO.  — einem Nıketas Choniates dargestellt finden, bedeutet da einen wirklichen Re1iz.
Vor allem sollte n]ıemand versaäumen, das Klagelied aut sich wirken lassen, welches
Nıketas ob des Falles der Hauptstadt anstımmt dieser Ausgabe)!

Wiederum muß I1a  - der Leitung der Sammlung »Byzantinische Geschichtsschreiber«
für diese kluge Auswahl dıe verdiente Anerkennung aussprechen. Nicht wenıger Dank
verdıient der schon 1m A un and dieser Reihe bestens bewährte Franz Grabler für
se1ine Leistung ın Kıinleitung, Übersetzung und Kommentar.

Ks ist; geradezu bewundernswert, wWäas Nes ın selnen Anmerkungen aufgestöbert hat
ZULC Krklärung dunkler Stellen 1mM ext. Nur unwesentlichen Stellen hätte ich etwas
bemerken. So aut 1583 ist S  —_> LLXAÄANOV NTEP meL00T KXATLOYVOE übersetzt: »se1ıne
Mitbürger mehr mıt, Gewalt a ls mıiıt, ihrem W ıllen beherrscht«. Warum nıcht wörtlicher
und doch eutlicher: »mehr mıiıt (Jewalt als mıt der Kunst der Überredung « ? Auf
hätte auch Robert Lee W ol{ff Politics un the Latın Patrıarchate of Constantinopel 1204—61

Dumbarton Oaks Papers 1954 29277 —303 eiıne Erwähnung verdient.
Engberding

Anton N octurna [aus, YPeN frühchrıstlicher Vıgılienferer
und. ahr Fortleben VDOT allem uM römischen und. monNnastischen Rıtus Aus dem
Nachlaß herausgegeben VOIL Odılo Heiıming Liturgiewissenschaftlıche
Juellen und Forschungen, eft Aschendorff, Münster, 1957 I11 un:
24() . kart 19,50

Wohl In keiner ge1Ner Veröffentlichungen hat der Altmeister der vergleichenden Liturgle-
wıssenschaft sıich zut porträtiert wIe der vorliegenden, welche Jahre nach seinem
ode herauskam: Hıer leibt un lebt der echte Baumstark, hier leibt un: lebht der An
Baumstark: unbesiegbar durch die sgelbst den Fachmann erdrückende Fülle des heran-
gEZOZSCNEN vielschichtigen Materılals, unbesiegbar durch den Scharfsiınn, mıt welchem
AUuSs dieser Fülle immer gerade das herauszuüinden weıß, WasSs seine Ansicht tützen
vermäaßg; unbesiegbar durch eın überwaches Gespür, Dıinge wahrzunehmen, welche
anderen STETSsS verborgen bleiben; immer mitreißend durch FYeuer se1lner Forscherseele,
durch dıe schöpferıische Fruchtbarkeıt se1lnNner Ideen, durch die hellsiıchtige Erfassung der
Probleme, durch die überraschenden Durchblickg be1l den Übersichten, durch SsSe1INe Geistes-
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blıtze un! Hypothesen, deren Wert selbst da nıcht aufhört, die Annahme als solche
sich nıcht halten 1äßt.

Damit ist schon gesagt, daß das Werk eıne unterschiedliche Beurteilung verlangt:
einerseıts wohnt ihm eın bleibender Wert inne; anderseits mMu unumwunden zugegeben
werden, manches nıcht gesehen hat, manches falsch gesehen hat (beachte VOT allem
dıe ganz ausgezeichneten Ergänzungen, die der Herausgeber selber, der gewissenhafte
Treuhänder Baumstarkschen Erbes, beigesteuert hat) Aber selbst diesen Punkten ist
die Überlegung, AaAUusSs welchem Grunde diese Mängel möglich M, nıcht ohne Nutzen.
Der letzte Wert des Buches hegt nıcht der Bereitstellung des Materials, nıcht der
KErarbeitung der Krkenntnisse, sondern 1ın se1iner Kıgenart als Denkmal der Forschung.

Die Spuren einer christlichen nächtlichen gottesdienstlichen Feler führen hinauf bıs
antıke Gewohnheiten. Wesentliche Bauelemente für spätere Ordnungen teuerte bereits

die Feıer der Osternacht. der frühen Christenheit bel. Die Lesungen, verbunden mıiıt
12 KesponsorIien, den Vigilien der Sonn- und Festtage nach der Ordnung St. Benedikts
W1e uch die Zwölfzahl VOIl Lesungen der römischen FYeler der Osternacht (bis 1951
werden hier ihren Ausgangspunkt haben Freılich ist die Frage, ob diese 1 Lesungen
Rom wirklich ursprünglich &.  M, nıcht siıcher mıiıt »ja« beantworten. Die wölf-
zahl der Psalmen den benediktinischen WwI1e den römischen (bis 1912 YVigiılıen dürfte
mıiıt den Vigılien der pachomianischen Klöster zusammenhängen.

Die hier erstmalls festzustellende Übereinstimmung VO.  — Rom und Benedikt bedeutet;
nıiıcht notwendig Abhängigkeit, sondern meıst 1Ur Auswirkung gleich gerichteter Grund-
kräfte. In den Fällen, jedoch wirkliche Abhängigkeit besteht, hat leider oft falsch
gesehen. Trotzdem gehört die Kennzeichnung der Trund.: Uun! Wesenszüge der Ordnung
Benedikts den besten "Teilen des Buches: sieht iıhr e1n Werk, das mıiıt größter
Sorgfalt, Laebe und Gewissenhaftigkeit, muit starkem Kinfühlungsvermögen 1n Üb61‘
hefertes un! doch mıit außerst selbständiger Entschlußkraft und Wahlfreiheit geschaffen
ıst; Benedikt weıiß überall finden, geschickt auszuwählen, verschıeden Geartetes
organısch miıteinander verbinden un! gestaltet e1in wahres Kunstwerk Sanz indivi1i-
dueller Prägung.

Während die alte Gemeindevigil 1m Anschluß die Heier der Osternacht [1UT!L alt-
testamentliche Lesungen kannte, verwendet, Pachomius neben der alttestamentlichen
auch ıne neutestamentlhche. Dieselbe Berücksichtigung des treffen WIT In der Nok-
turn ın Rom un! bei Benedikt. Be1l letzterem gilt das auch für das Kapıtel der Nokturn

den Werktagen, WwWIe J@ auch Benedikt: diese Nokturnen durch die Verwendung des Alle-
ua auszeichnet. Beides deutet aut die Nähe des kommenden Herrn hın.

Ebenso hlichtvoall ırkt che Herausstellung der Tatsache, daß das Fehlen des Cantıiıeum
Nunc dımattis be1i Benedikt: dem gleichen Fehlen der Odenreihe VO.  - Jerusalem un!
Konstantinopel entspricht. während Rom ın diesem Punkte mıiıt der Odenreihe des Alexan-
drinus übereinstimmt.

Lichtvoll ist. uch die Gegenüberstellung der Zweiıteilung der Stichologie des
Psalteriums 1m byzantınischen Orthros und der Zweiteilung der Psalmen In den MNas-
tischen Vıgılilien, die Gegenüberstellung der Anfügung des Ps 118 bzw. des Polyeleos
Sonn bzw. Festtagen drüben un! der Anfügung der Cantica-Dreiheit für dıe gleichen AUuS-

gezeichneten Tage hüben. Freilich bleibt noch e1n weıter Weg VOI dieser Gegenüberstellung
bıs ZU Krweis der Tatsächlichkeit; das gilt TST recht für das postulierte Zwischenglied
»Nüditalien X s

Die Rückführung der Dreiteilung des nächtlichen Dienstes aut die römische Art, die
Nacht teiılen (für den Wachdienst der Soldaten), verfehlt nıicht ihren Eindruck. Die
Spuren Ost und West (Sinal, Östsyrer, Westsyrer, Maroniten, Byzantıiner, KRom, Bene-
dikt, Spanien, Maiıland) reden eine selten einmütıge Sprache!

uch das Durchbeten des anzenNn Psalters weiıst interessante Tatsachen auf ınen
Höhepunkt stellt ohne Z weiftfel das eten VO.  } allen 15() Psalmen iner einzıgen Nacht
dar, welches uns durch den berühmten Bericht der Sinaipilgermönche überliefert ist.
Daneben finden WIr denselben Brauch In der Osternacht des Makarıusklosters ın der
Sketis un! der ostsyrischen Festvigiul un! ın eiıner gewissen Abwandlung in der
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maijiländischen Heiligenvigil. Die Kolumbanregel sıeht die gleiche Leistung wenıgstens
wel Nächten VOT für Samstag und Sonntag 1m W inter. In eiıner anderen Richtung VOTI'-
läuft der ostsyrische Brauch, wenıgstens 1m Ablauf eiINes einzıgen lıturgischen Tages das
‚AI Psalterium durchzubeten. Mit, dem Zeitraum einer anzen Woche für dieses Pensum
begnügen sıch Rom, Benedikt: ınd der endgültige byzantinische Brauch, während Mailand
ıch mıiıt einem Zeitraum VO.  - wel Wochen für dasselbe 1e1 zufrieden gibt.

Wenn auch die Beweggründe, welche Benedikt ZU. Kinfügung eines Psalms VOT dem
eigentlichen Begınn der Vigilien und der Matutini bewogen haben mögen, ın den konkreten
Verhältnissen des klösterlichen Lebens suchen sınd, liest. 1118  — doch mıt größtem
Interesse die Ausführungen über Aufkommen ımd Gestaltungen VO.:  —_ Kinleitungs-
psalmen den verschıedenen Liıturglegebieten (S 913

Selbst, neben den beachtliıchen Untersuchungen VO.:  } Hannssens behalten die
Auffassungen Bıs über dıe ursprünglıche Selbständigkeit VOIl Morgengottesdienst un:
Vigilie ihren Wert.

So reißt die Kette wichtiger un wichtigster Beobachtungen nıcht ab Niemand wird
S1e leichthin mıßachten dürfen Wiır mussen uns VEeEIrSsSagen, hıer noch weıtere Einzelheiten
hervorzuheben. B.s uch bleibt TOUZ aller Mängel eıne staunenswerte Leistung. Viele
FKForscher sind nach ıhm aufgestanden; einzelne haben Vorzügliches geleistet; gleichge-
kommen ıst iıhm aber n]ıemand. Diesen Kranz der Dankbarkeit legen WIr auftf das Trab des
Begründers und Meisters der vergleichenden Liturgiewissenschaft. Engberding

(Aabriel Hennıing Bultmann, Romanos der Melode. Festgesänge auf Ohrist-
geburt, auf T’heophanıe, auf den Östersonntag. Krste deutsche Nachdichtung.
T’homas-Verlag Zürich, Ferdinand Schönımngh München — Paderborn— Wıen.
1960 103 19° art 4.,80 geb 5,80

Helle Begeisterung für den Kürsten unter den lıiturgischen Dichtern der byzantınıschen
Kirche hat die Feder geführt, als sich daran machte, die drei Kontakıien
auf dıe höchsten Feste (Weihnachten, T’heophanıie, stern) 1nNns Deutsche übertragen
un! dieser Übertragung ıne kurze Kınleitung vorauszuschicken. Und WI1e die Begeisterung
der Quellgrund se1INes Werkchens ıst, soll das Werkchen uch echte Begeisterung wecken.
Angesichts dieser Zielsetzung erscheinen Worte iıner objektiven W ürdigung wen1ig
gebracht.

Bel der Übertragung hat der VT ohe Forderungen sich gestellt: möchte 1mM deut-
schen Sprachgewand o  Q die Satzglieder, die Sılbenzahl und selbst die Tonstellen eines
jeden Satzgliedes des Originals beibehalten, da ß die Melodie des griechischen Textes
hne Schwierigkeit auch für die deutsche Übertragung paßt; kann also der deutsche
'ext nach der In der grlechischen Kirche heute üblichen Melodie hne weıteres
werden! Man ist; erstaunt, Was der bei diesem schwierigen Unterfangen ZUWEDEC g -
bracht hat; INa  - ist erstaunt, wıe wenıg Freiheiten dazu benötigt hat! Man spüurt tat-
sächlıch eLwas VO.  i der Kıgenart un! der Kunst des Originals. Ich kann den Vf
weıterem Wagen ermuntern.

Demgegenüber bedeuten be1 der Zielsetzung des .(Ganzen kleine Unebenheiten gut
WI1e nichts; D Din agen WITr 1MmM Deutschen nıcht der Akrostichos, sondern dıe Akrostichz:s:;:

ist der eiıgentliche Sınn VOINl EyeVVNON TEOXLÖLOV IS OV Cn TOO LO VOOV ÜeOc wohl g -
boren ist, als kleines Knäblein der vorweltliche ott. Was <oll 55 das wıder In zeichnet
wıder och auf uUNS? Engberding

Phılıp Sherrard, Athos Der Berg des Schweigens Stätten des Geıistes,
and 120 Seıten mıt 8 farbıgen Abbildungen. Eınband (+anzleinen mıt

farbıgem Schutzumschlag. Preıs
Büchern über den Athos ist; wahrlich kein Mangel; selbst guten und trefflichen

nıcht. EKs ist; darum keın geringes Lob, WEeNnNn hier gleich Anfang gesagt werden kann,
daß unter diesen vielen Büchern das vorliegende sich mühelos seinen Platz erobern und
behaupten wird.
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Vor allem ınd cdıe herrlichen, einzıgartıg gelungenen, eindrucksvollen farbigen
nahmen, dıe den Siegeszug dieses Buches garantıeren. Von den über das an uch
verteilten farbıgen Aufnahmen gehen die meisten auf aul de Marchie Va  - Voort-
huysen zurück, während VO.  - Chrysostomus Dahm OSB beigesteuert wurden.

Der ext stammt VO.  — dem bekannten Athosfachmann Philıp Sherrard, der als
Mitglied des Englischen Institutes 1n Athen jedes Jahr mehrere Monate auf dem Athos
verbringt. Nach 1NerTr kurzen, aber hebenswürdigen KEinführung VO.:  } dichterischer Kraft
ın diıe geographische Lage, die landschaftlichen Reize und 1ın die Bedeutung des hL. Berges
für das Mönchtum (S (/8) berichtet dıe (Zeschichte des athonitischen Mönchtums
VO.  - dem legendären Besuch der Mutter Gottes, VO.  S den Anfängen unter dem hl. Petrus,
dem hl. EKuthymius, dem hl.Johannes Kolobus, dem hl. Athanasius, VO.  b der Verfassung,
W16 916e ın den beiden ersten I'ypıka nıedergelegt ist; VO.  S der Herrschaft der Lateimer
und dem Widerstand der Athosmönche;: VOIl den Katalanen und den Türken, VO.  - der
Athos-Akademie, VOILl der türkıschen Besatzung ZUTLT eit der griechischen Freiheitskämpfe
VO.  b den nationalen (G(egensätzen; VO.  — der Verfassung VON 1924

Der zweıte Abschnitt (S 371—67 behandelt: das monastısche Leben uınd beginnt mıiıt den
Herrenworten, welche der Ursprung allen Mönchtums sind, uıund kommt über Antonius Gr.,
Pachomius, Basıllus d‘Gr. den Formen des athonıtischen Mönchtums. Die Anlage der
Athosklöster 1mM allgemeiınen un der Großen Lawra 1m besonderen wird gut verständlich
gemacht; hier findet sich uch e1in Wort über Relıquien.

sSind dem Leben Aes Mönches nach Se1INeT aszetischen und lıturgischen Seite
gewidmet: die Stufen 1m Mönchtum, die Gelübde, dıe Bekleidung, die äußere und innere
Aszese, die körperliche Arbeit, das hıturgische eten.

S 03178 das kontemmplative Leben der Ausgangspunkt, die Reinigung, dıe Suche
nach dem Meister, das Schweigen, die geistige Nüchternheit, das Jesusgebet, die Einung.

Unter den verschiedenen Kapıteln verdient das letzte über das kontemnplatıve Leben
NSeTe®e ungeteilte Bewunderung. Hıer ist autf engstem Raum alles Wesentliche über den
Inhalt und den Autfbau dieses Lebens durch geschickte Auswahl der klassıschen Stellen
AusSs den Werken der bedeutendsten geistlichen Lehrer zusammengestellt, daß 1IN18a..  -

lange suchen muß, bis INa  - aut etwas äahnlich Hochwertiges stößt. Gerade die Tatsache,
daß der VT versteht, sSe1INe eigenen Worte auft e1n verschwindend geringes Ausmaß
verbindenden Textes beschränken, macht die Wirkung cdieser Zusammenstellung gerade-

durchschlagend. Auf Schritt und Irıtt empfündet Man, daß Alese welse Selbstbeschrän-
kung nıcht AaA UuS Mangel Vertrautheit mıt dem Stoff herrührt, sondern 1mM Gegenteil
VO.  - tiefstem Kındringen kündet. Der Knappheit des eıgenen Wortes hält die Straffheit
des Autfbaus beglückend die Waage.

Auch die übrıgen Teile des Buches vermitteln dem Leser »gesunde Kost«. hne allzu
viel W issenschaftlichkeit werden wichtige Tatsachen und wesentliche Einblicke
sprechender Weise dargeboten; überalll merkt INa geht dem V{ nıcht Sensation,
nıcht 116 UEC WForschungen, sondern 1Ur das große Anliegen des Athos cdıe reine
Selbstdarstellung des Mönchtums.

Deswegen würde INan uch SCIN sehen, WEl einıge Unrichtigkeiten vermieden
worden wäaren: So ist. S. 40 VO:  - » Skete, einem nordwestlich VO:  } Nıtrıa gelegenen Orte«

lesen. Wer das Seiten umfassende Kapıtel T’he Tovpography of the Mount of N ıtrıa
AaNı Scetıs ın dem 2 Band VOIN Hugh Kvelyn Whıte, T’he M onasterıes of the Wädı
'n-Natrun T’he Hıstory of Monasterıes of N ıtrıa MN of Scetis (New York 1932 stuchiert
hat, wird sıch ohl nıemals ausdrücken. S. 78 wird das Handbuch des Majlers VO

Athos noch dem Mönch Dionysius AUuS dem Kloster Zographu 1458 zugeschrieben,
während 11a  - schon se1it langem darüber klar ıst, daß E* VOIL Dionysius Phurnographus
1m Anfang des 185.Jh unter Benutzung äalteren Materlals gearbeitet worden ist. Wenn
INa  - weıß, daß die Athosmönche die liturgischen Tagzeıten auftf ‚wel große Feiern (Meso-
nyktikon, Orthros, Prim, Terz, Sext, Non, Liıturgıe In der zweıten Hälite der Nacht
und iIrühen Morgen, Vesper un! Komplet Nachmittag) zusammendrängen, berührt

ZU mındesten irreführend, aut 1mM Anschluß die Tagzeitenordnung des hl Bası-
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lus lesen: »cdlas ist; noch immer der Plan, nach welchem die G(Gebetszeiten der Athos
mönche eingeteilt Sind«. Man sollte auch nıcht mehr »Studion-Kloster« agen (S 44)

Kın besonderes Wort erfordert noch dıe Übersetzung. Was goll sıch eın unbefangener
Leser be] folgendem Satız denken: »Jeglicher Anblick dieses Rıtuals ist. VO.  - sinnbildlichen
Werten durchdrungen« (GGemennt ist, Von welcher Sseıte 118  - uch das Leben des Athos
mönches betrachten Mag, StEetS webht ın diesem 'T’un das Sinnbild;: alles weist aut den über-
natürlichen Gehalt hın Im Deutschen spricht 118  - nıicht, VO.  - einem »geheimen« (Gebet
(S 881.); gemeınt ist das persönliche, prıvate Gebet. uch kann INa  S 1mM Deutschen
die objektive Ordnung 1mM (r+egensatz ZU  — subjektiven, iıchhaften nıcht ohne weıteres
»unpersönlich « nennen! (S 94) S.19 „selbstherrlich « g1bt 1mM Deutschen nıcht den
Begrift »autonOom « wıeder. »Regelmäßig« ist weniger deutlich als »der Kegel gemäß«.

Vielleicht lassen sich diese Schönheitsfehler beı einer zweıten Auflage, cdie WIT als selhbst-
verständlich annehmen, vermeiden.

HFür diese zweıte Auflage möchten WIT außerdem empfehlen, bei den Strichzeichnungen
auch die Texte wenıgstens dem Inhalt nach übersetzen. KEinıige Malle ist, das ‚.War

geschehen; aber für die übrıgen Fälle wird der Leser ebenso dankbar Se1N. Ich denke da,
VOT' allem die schwer entzıfernde Kopfleiste KILA AKTTOTPITA TOTYX

14 O16 ATPOC HMON BACIAEIOY HOT MET’AAOTYX oder das Gegen-
stück 55 @ELIA AEBEITOYXYPTITIA O  — ATPOC MON OQANNOTY: TN)N? A0
SOGTOLOU mıiıt, dem Beginn der SÜYXN TNC TOODEGEOC der uch den textgeschichtlich
interessanten Abschnitt 85,454£. auft

Auch könnte die Beschriftung Lesender Prruestermönch ın der Pforte ZU/ Allerheıuligsten
auft ohl konkreter gefaßt werden. Kıg handelt sıch doch offenkundig den Augen-
blick, da der zelebrierende Priester den Gläubigen das Kvangelhıum vorsingt.

Engberding
Heınz Skrobucha, Sinar, mıt farbıgen Aufnahmen VO  S George Allan
Stätten des (+e1istes. 120 Text mıt 21 farbıgen, schwarzweıßen Tafeln

und zahlreichen Zeichnungen 1M Text Urs Graf- Verlag, ÖOlten, 1959
oder or

Dem uch über den Athos folgt das uch über den Sinai aut dem uße un über-
trıfft noch. Der ext ist, außerst sorgfältig gestaltet un zeug‘ überall VOIl großer
Sachkenntnis;: atme die relig1öse Weihe, Cie der Gegenstand ausströmt; entrollt
auf knappstem Baum die 008 Geschichte, cdıe sıch miıt dem Sinal verknüpft: Die and-
schaft, heidnische Kulte der ühzeit, Ägypten Sınal, die sinaıtıischen Inschrıften,
die Israelıten ın Ägypten, Moses Sinal, cdıe Selbständigkeit der Sinai-Überlieferung,
der Siınal nach Moses, Nabatäer und Sarazenen Sinal; dıe ersten Christen Sınal,
qAie ersten Kıinsiedler, die Mönche un: Märtyrer des Sinal un! VO.  - Raıthu, AÄAtheria

Sinal, dıie Mönche Sılyanus, Natera, Nilus, die Gründung des osters durch Justinlan,
der Sinal alg Bistum, Johannes Klimakos un se1ne Paradıesesleiter, Hesychius, hilo-
theus, Gregorius Sinalta; der Sıinal 1M Koran, moslemische Moses-Legende, Nebı1 Salıh,
der Schutzbrief des Propheten, Firmane der Chalıfen, die Moschee 1MmM Klostergebiet, die
Beduinen Sinal, das Kloster der hl. Katharina, iıhre Legende, ihre Keliıquien, Pilger
und Pilgerfahrten, die hl. Stätten des Sinal, dıe Klosteranlage, dıe Basıilika, der K loster-
schatz, das Leben der Sinaimönche, Rom und der Sinal, Napoleon un! der Sinal, der
Codex Sinaiticus, die Klosterbibliothek, ıe Ikonen.

Meistens wird das, Was gesagt werden soll, durch Zutate uch sehr umfangreiche
AuUuSs einschlägigen Werken ZU. Ausdruck gebracht. Und die Reihe der Autoren, welche

Wort kommen, ist; bunt WI1e 1Ur möglıch. Da steht der naıvste Piılgerbericht neben
dem krıtischen Gerhard VO.  — Rad; da stehen Autoren des heidnischen Altertums neben
solchen des christlichen Mittelalters un! neben den modernsten Forschern, neueste Aus
gaben neben äaltesten uıund veralteten. Diese Zusammenstellung verleiht dem Werk einen
ungeahnten Reiz, erzeugt freilich daneben auch 1mM Leser eine geWISSeE Unsicherheit, weiıl
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nıcht sogleich durchschaut, welches objektive (Gewicht dem zukommt, Was gerade
gesagt wird.

Nur kleine Versehen bleiben beanstanden; D BF Aikaterina hat nıchts mıiıt
katharos tun. 41 116 und 121 erscheint eın Antoninus Martyrus, der
richtig Antoninus Martyr genannt wird.

Be1i der Behandlung des Apsismosaik » Verklärung Christi« ın der Basıilika (S 93f£.)
hätte auch Krwähnung verdient, daß die jetzige Gestalt das Krgebnis VO  —_ Restaurationen
ist, da ß die Inschrift sıch vielleicht auftf die Restauration VO)]  - 15840 bezieht un! daß die
VOL diesen Restaurationen hegende Gestalt ıner Zeichnung des Pılgers Leo VO.  - Laborde
greitbar wird. Vgl Guillou, Le monastere de T’heotokos. Origines; enuilese ; MOSALQUE
de la T’ransfiguration ; Homiöelie ınedite d”Anastase Sıinaite SUr Ia T’ransfiguration Me
langes d’Archeologie el d’Histoire publies pPar 1’Ecole Francaise de Rome 1955,i258
Bei der Beschreibung der Bestände der Bibliothek ist auffallenderweise der umfangreiche
Katalog VO)  - Murad Kamıiıl (Kalro 1951 nicht erwähnt. Be]1 dem Kreis, welchen die
Veröffentlichung sich eigentlich wendet, dürfte die nırgends aufgeschlüsselte Bezeichnung
Codex Syrsin weıithin unverstanden bleiben. DiIie farbiıgen KReproduktionen siınd
Sanz vorzüglich. KEngberding

eitere Besprechungen mußten AuUuSsS Mangel Raum zurückgestellt werden.
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Mitteilungen
Dritte Internationale Patristiker-Konierenz in Oxiord

Der Aufschwung, den die patristischen Studien 1mM 19 un! 20 JR gl  MM haben,
besonders uch dıe Entdeckung zahlreicher verschollener Werke AaAuSs dem syrischen,
armenischen, georgischen, koptischen un! äthiopischen Sprachgebiet, brachte e1ıne
Spezlalisierung mıiıt sich, die dem einzelnen Forscher den Überblick über das Gesamt-
gebiet immer mehr erschwert. Notwendig wurde daher eın Ort, dem die neuesten
Erkenntnisse ausgetauscht werden können, eıne internationale Begegnung stattüäinden
kannn

Dieser geistige Ort wurde den Internationalen Patristiker-Konferenzen
(Oxford (offizielle Bezeichnung: International Conference Patrıstiec Studies) geschaffen,
deren dritte VO bıs September 1959 stattifand x Konf AD Sept. 1951;

Konf 1970290 Sept 1955 Das Zentrum lag dabel, w1e uch schon vorher, 1 Christ
Church College, dessen (athedral zugleich die Domkirche der anglikanıschen 1ÖZese
(Oxford ist, un! dessen Theologieprofessoren zugleich dıe Kanoniker des Kapıtels sind.

Die drıtte Konferenz stand unter der Präsidentschaft VO.  S Rerv. Dr Chadwick,
KReg1us Professor of Divinity, und Rev Dr. Kelly, Principal of St. EKEdmund
Halll Der umsichtige Sekretär War Rervr Dr Cross, Lady Margaret Protfessor of
Diıvimıty (alle: ord) Als Konferenzsprachen fanden das Englische, Französische,
Deutsche un:! ILtahenische Verwendung.

Den Rahmen der Konferenz gab das »General Programme « ab Innerhalb dieses
»Programme « vıier verschiedene Veranstaltungsgruppen eingerichtet worden, VO.:  -

denen jeder den einzelnen agen eın bestimmter Zeitabschnitt zugewlesen WarLr:

Die großen allgemeınen Vorlesungen, deren T'hemata für alle Tagungsteil-
nehmer VO.  — Bedeutung So wurde dıe Konferenz Montagabend mıt der Vor:
lesung VO.  - rof. Florovsky (Cambridge  SA), dem bekannten orthodoxen T’heologen,
eröffnet, der über den Schöpfungsbegriff beıl Athanasıus sprach. Der Vortrag War VO:  -

bedeutendem Verständnis der Tradıition und VO:  - Ehrfurcht ihr gegenüber getragen, heß
aber ın manchen Punkten e1inNn kritisches Eingehen auft dıe Probleme etwas vermI1ssen.

Der nächste Jag brachte den sowohl] dem Inhalt W1e der FKForm nach ausgezeich-
neten Vortrag VO):  - rol. Dr. Aland (Münster), der das wichtige Problem der »Anony-
mı1ıtät un! Pseudonymıität ın der chrıistliıchen Literatur der ersten Jahrhunderte« auf-
oT11f. Dabel führte AUS, da sämtliche KEvangelien anOoNnym sınd und iın ihrem Wirkungs-
kreis jeweils »das KEvangelium« Selbst die Apostelgeschichte verzichtet autf ıne
Verfasserangabe. Ähnlich ist, die Sıtuation bei den Apostolischen Vätern. Be1l pseudo-
NYMOCN Schriften, w1e der Didache, wıird das anı Apostelkollegıum als Verfasser dar-
gestellt. Hıer WIe be1l den anderen, In Frage kommenden Schriften ist, a‚ber das Phänomen
festzuhalten, das iın der geisterfüllten Rede nıcht mehr der jeweilige Verfasser, sondern
der Herr selbhst der die Apostel, deren Sprachrohr der tatsächliche Verfasser ıst, sprechen.
Bıs Z U  S Mitte des ist das christliıche chrıfttum VO heidnischen durch die e1lıst-
wirkung unterschieden. IDıie Anonymıiıtät un! Pseudonymıität können daher nıiıcht durch
dıe Kategorıen der pla fraus un! der Tre1lINn psychologischen Betrachtung allein begriffen
werden.

In einer weıteren allgemeinen Vorlesung behandelte die bekannte Mandäer-Forscherin
Lady EK Drower OoTrd) dıe »Sacramental Rıtes 1ın Mandaean danctuary«; rof.

Kirschbaum (Kom berichtete über dıe »Ausgrabungen unter der Peterskirche
Rom nach den neuesten Krgebnissen«. rof Dr Örrles (Göttingen), der durch
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verschiedene Publikationen hervorgetretene Konstantiın-Forscher, hielt eine feinsinnige
Vorlesung über die » Beichte 1mM alten Mönchtum«, während der Chicagoer Professor
für Rerv. Dr. Grant, (le1ıder ZUr gleichen Zeıt) über den »Appeal LO the Karly
Fathers« sprach. Bedauerlich WäT, daß die für Freitagvormittag angesetzte Vorlesung
VOIl Staatsrat Kxz Dr. Cerulli (Rom) über » Ethiopic Literature and Patrıstic Studies«
ausfallen mußte Grants Vortrag jetzt 11 1960)

Für diese Gruppe (D) WwW1e6 für die folgenden dreı gilt die Feststellung, daß eiıne be-
schränkte Auswahl AUus den reichlich dargebotenen Vorlesungen und Referaten berück-
sichtigt werden kann, wobel wel Faktoren für die Auswahl bestimmend aremIl: einmal
das Objectum ormale unNnseTeTr Zeitschrift (wobei die TENzZenN keineswegs CNg gEZODEN
wurden) un! zweıtens der Umstand, ob der Berichterstatter 1Ner Veranstaltung selbst
beiwohnen konnte (was be1 der Vielzahl paralleler Veranstaltungen natürlich 1Ur ganz
beschränktem Umfang möglich war)

Als zweıte Gruppe sind die sSoß. Instrumenta studiorum, Kurzberichte
über die Herausgabe VOL patrıstischen Texten, Abhandlungen und Lexika, eNNeEN.

drei aufeinanderfolgenden Vormittagen erhielten die Konferenzteilnehmer einen g -
rafften berblick über fast alle einschlägigen Publikationsreihen. Vom orjientalistischen
Standpunkt AauSs hler besonders die Patrologıa Orzentalis, die Patrologıa (Araeca
VO.  - Migne, dıe GAriechischen Ohrıstlıichen Schrıftsteller, die patrıstischen Arbeiten der
Deutschen Akademie der W ıssenschaften, dıie Bıblographia Patristica und das Reallexıkon
für Antıke und Ohristentum VO:  - Interesse.

I1LL Die drıtte Abteilung wurde durch die Kurzvorlesungen (Communi1catıions)
gebildet; für jede dieser Kurzvorlesungen War eine Redezeit VO.  S Minuten vorgesehen,
dıe streng eingehalten wurde. Im Großen un! (janzen diese Referate nach Themen-
kreisen geordnet, WE auch nıicht streng WIe die noch weıter unten besprechenden
»Master Themes«. In cdiesen Kurzvorlesungen entfaltete ıch die AI Mannigfaltigkeit
der patrıstischen Studien, cıe sich Dıe ınem Vortrag VO)  - Prof. A M. Jones
(Cambridge) O99 auftf das kirchliche Finanzwesen 1 und erstreckten. Einen
sehr aufschlußreichen und interessanten Beitrag heferte Prof. Kıng AuUuSs (+hana
( Westafrıka), als die Erhebung des Heidentums VOI 393 (unter dem durch Arbogast
ZU.  — Herrschaft: gekommenen Eugen1us) 1mM Spiegel der zeitgenössischen Münzen schilderte.

Kür einıge der Reftferate (auch der Gruppe 1V) ist MIr gelungen, VO:!  a den Vortragenden
selbst iıne ganz kurze Zusammenfassung iıhrer T'hesen erhalten, die 1MmM folgenden miıt-
geteilt werden sollen. Dies hat den Vorteil, daß sich dabe1 eine authentische W ieder-
gabe handelt.

Zunächst ist das Referat VO:  - Rerv. Webbh (Wilburton/Cambs.) über »Antonio de
OuUVveai’s ersion of the Nestorian Liturgy of the Apostles«* NENNEN, dessen Ergebnisse
der Referent WI1Ie  . folgt zusammentaßte:

»1 The assumptıon that alteratiıons WEeTe made deliberately accıdentally ın the first
part of the translation of the Malabar Liturgy printed de Ouvea/’s Jornada do AarCc6-

bıspo de Goa, unneCESSary.
When the-order-of the parts of +the Service that translation compared wıith the

order of the parts of the SETrVICE wrıtten 1n the manuscr1pts Add. (181; Cambridge
(University Library) Add 2045 an Add 1984, 1t; will be eeMN that the latter contaın
consıderable reduplications.

I: IMa y well be the CaseC, de (ijouvea wäas usıng manuscr1pt of thıs type makiıng
his translatıion, then ıt 18 not unreasonable to SUPDDOSC thaft he omitted these reduplications;
and, wıth justification TOM the rubrics, assoclated the setting of the mysteries the

Im Appendix dem ornada do arcebıspo de (70a M ı88a de UE USAM antıqgos
chrıistiaios de SÄäo0 'home do Bıspado de Angamalle Serras do Malauar Indıa Orzental
tresladada de Sirıaco UTLANO de verbo verbum Iıngoa Latına, Coimbra 1606; vgl
Brightm LXXVI Vgl auch die Arbeit des Referenten: Mar Joseph ‚ga et Ia hturgre
du Malabar T’Orient Syrıen 1958 185 —9208

11
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wiıth the Deacon’s lıtany. T’his would account for the order which aPPCars his
vers]ı1on.

Dom Dr. OSEB. Louvain) befaßte ıch mıt dem »recıt de L’institution dans
l’anaphore chaldeenne des Apotres Addai et Marıi«. ‚otte »faıt le pomnt de la, controverse

sujet de l’anaphore des Apotres, et repond A  b objections presentees par Dom
Engberding dans Orzens OChristianus 41 1957 102— 124® il critique particulier
l’interpretation YQUE celui-cı donne de la priıere °Kit 1OS qUuUOQque®e, domine, Servı tu1 fragıles et
debiles et infirmı uıte de la, prıere d’intercession ®. L’emplo1 du nomimimnatırf
absolu cet, endroıit un paralit philologiquement indefendable. «

Frl. Dr. Wlosok (Heidelberg) sprach über die »„Herkuntft der nichteyprianischen
Bibelzitate beı Laktanz«: » Kın reichliches Drittel der atl. Testimonıien den Institu-
tıones des Laktanz 1äßt ıch nıcht Aaus der Testimoniensammlung Cyprilans ableiten.
Der (Gebrauch apokrypher Logıen (Kısra ın 18,20 sSonst noch beı Justin dial. O8
Jerem. 5,1 TenN. epld. U, Thomas-Kvgl. Logıon 19} un! die auffälliıge Zitierung
der unkanonischen den Salomos 123 welsen über die Tradıtion der Kirche VO  >

Karthago hinaus. Die naheliegende Annahme, daß sich Laktanz be1 seinem Aufenthalt
Bıthynien dort weıtere theologische Quellen beschafft hat, wird entscheidend durch

den Umstand gestützt, daß das Odenzıiıtat miıt anderen nichteyprianischen Testimonien
ınem geschlossenen christologischen Lehrstück verknüpft ıst, un! da ß sıch der EKın-

fAuß der den gerade der zeitgenössischen christologischen Kxegese des griechischen
Ostens findet (Euseb V. Caesarea). Ü’berdies 1äaßt die Auslegung der christlichen Erlösung
als Aufrichtung un Erleuchtung beı Laktanz die Kınwirkung 1ner den den nahe-
stehenden östlichen Theologıe erkennen.«

Tof. Dr. Irmscher Berlin) untersuchte die Frage »War Palladas Christ ?«* EKr
wandte siıch eingangs jede unstatthafte Simplifizierung In dem Problem der Kon-
frontierung VO:  - Christentum un! Paganısmus (wıe be1 altz”), die »der kom-
plizierten inneren Sıtuation der Stadt Alexandrıa jener Epoche nıcht gerecht« wird
Indem Palladas® (geb. 360, gest. 430/40), der den Dichtern der griechischen
Anthologıe gehört, In se1INe eıt hineinstellte, gab ınen gerafiten, ber In gelner Prägnanz
ausgezeichneten Einblick iın die geistige Welt jener eıt. Das rasch Boden gewinnende
Christentum wurde durch wel Strömungen bestimmt: »chıe griechische auf der einen
Seıte, AuUuSsS der vergangenen Zeiten dıe Katechetenschule erblüht WAar, un! neben
ihr ıe ägyptische Strömung, bestimmt durch das wachsende nationale Selbstbewußtsein,
zuweilen uch durch die Solidarıtät der ımnterdrückten Klassen gegenüber den helle-
nistischen-heidnischen Großgrundbesıiıtzern, unterwandert VO)!  s Superstition In verschle-
denen FYWYormen, repräsentiert durch das ebenso ungebildete WwI1ıe fanatische Mönchtum«.
Gerade e menschlich fragwürdıge Rolle, die das einheimische Mönchtum spielte,
stiel3 die griechische Bildungsschicht, deren Schwerpunkte »bel den großen Grundeigen-
tumern auftf dem Lande un! ın Alexandrıa bei den besitzenden Schichten und ihrem
intellektuellen Anhang« lag, zunächst b un versteifte dann ihren Widerstand. Palladas
haft; sich den KEinflüssen, die aut ihn zukamen, weit geöffnet, doch für se1ine Person klar
Stellung bezogen. An negativ-kritischen und wel bezeichnenden posıtıven Beispielen
zeıgte der Referent, daß Palladas, hne deswegen dem alten (}ötterwesen oder atch dem
Neuplatonismus anzuhängen, der christlichen Gememde innerlich, und ohl uch Organı-
satorisch, fernstand.

Zum anaphorıschen Fürbittgebet der ostsyrischen LTiturgrve der Ampostel Adday und Mar(9)
1131926

Der terent stellte für diıese Zusammenfassung freundlicherweise das Original-
manuskrıpt Verfügung.

Revue des tudes GrECGUCS ( 19888
Dazu die zusammenfassende Darstellung des Reftferenten: Pallad Vizantı)skı) Yre

mennık 41 deutsche Fassung W issenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-
Unversitat Berlın, (Zesellschafts- und sprachwissenschaftlıche Reihe 1638:;
Autorreferat Bibliotheka (lassıca Orzentalis 1957) 158s.
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Von den anderen Referaten dieser Gruppe selen noch erwähnt, das VO)]  - Prof.
Chadwick Oxford) über »Justification by YFaith an Hospitality«; der Themenkreis

die Frage der 'assıon un Kreuzigung: Rerv. Dr. W. Cadman (Oxford) » The
OChrıistian Pascha and the Date of the Cruecifixion Nisan « Rer. Walker
(West Kwell, Surrey) »Maundy Tuesday« Dr. P. Winter (London) » The Passıon
Storles the 'TTrial of Jesus«; dazu gehörte auch das Referat VO  - Prof. Dr. Daube

über 23,24 HFor they know not what they do.« Der Dominikaner Rr
Mathew, A., Oxford), sprach über die Frage »Is there pre-Nicene symbolism for
the Eucharist ?«. Kınen wertvollen Beitrag heferte auch Rerv. Dr. Barns (Ox:
ford), der eın »Coptic Apocryphal Fragment the Bodleian Library « bekanntgab. Ob-
ohl Barns seinen Zuhörern den ext un! eIne Übersetzung auf hektographierten
Blättern vorlegte, soll diese Entdeckung der Veröffentlichung der Konferenzakten VOT-
behalten bleiben. HKıs Se1 1Ur bemerkt, daß sıch eın apokryphes Gespräch zwıischen
Jesus un! Andreas handelt. Inzwischen erschienen: 11 (1960) 70/6Streng nach Fachgebieten gegliedert

die »Master Themes«, cdie als Schwerpunkt der Konferenzarbeit bezeichnet
werden können. Bei dieser Gruppe trafen S1C die Spezlalisten der einzelnen Fachgruppen,

nach iınem längeren einschlägigen Vortrag eingehend über diesen diskutieren und
die Forschung auf diese Weise voranzutreiben. Ks /arecn elf solcher Gruppen eingerichtet
worden

Greek Patrıstıc Editions anıd exts. In dieser Sektion sprach Mme. D.Hemmer-
dinger-Heliadou Paris) »Vers Ul  D nouvelle edition de l’Ephrem.

T’he "T’exts AN Oriticism of the Bıble, der Altmeister der bıblischen Textgeschichte,
rof. Kahle (Oxford), über „Greek Bible Manuscripts used by Origin« berichtete.

Biblical T’heology (m der patrıstischen Zeıt).
T’he G(Gnostik Manuscripts Jrom Nag-Hammadı ; mit den Vorträgen VOINl rof Dr.

Jonas (New Y ork) über » Kvangelium Veritatis an the Valentinian Speculation« und
rof Dr. uispel (Utrecht) über » The Gospel of Thomas an the Heliand«. Rer.

Segelberg (Uppsala beschäftigte sich mıt dem »Baptismal Rıtual ın SOmme of the
Coptiec Gnostie Texts of Nag-Hammadıi«, VOT allem iIm Kvangelium Veritatis EV)
un Kvangelıum Philıppi A EPh) »„KV IS regarded 4S baptısmal, rather “confir-
matıon’ homily. 'The rıtual which ON6 Ca  — discover In 18 not closely conneected to the
rıte reflected In the des of Solomon but fo that reflected In Pistis Sophia an o0k of
Jeu The armne 18 the ase wıth EPh which clearly dıstinguishes between baptısm an
charısmation. The ıte of EPh ıs SOINLE6 detail different from that aseribed TO Valenti-
n1ans patristic texts.«

St Augustime (£heology).
A Augustine (hıstorical problems)
T’rinitarian T’heology [u Tof. Dr. Andresen (Marburg) » Ziur Entstehung und

Geschichte des trinıtarıschen Personbegriffes« und Rerv. Stead ord)
Sıgnificance of the Homoousios«]. »Thé

T’he Fathers and Phılosophy.
Taturgy. In dieser Fachgruppe berichtete Tsten Tag der ın London wirkende

Franziskaner V3a Dıjk, Phıil., ausführlich über eIine Forschungsarbeiten
dem alten römischen Rıtus Kr gab dabei cdıe grundlegenden Gesichtspunkte seines,
SsSamımen mıt Dr. W alker, D, (London), verfaßten Werkes T'he Origins of the
Modern Roman Laturgy bekannt. Dr. Va Dıijk faßte das Ergebnis folgendermaßen
sSammmen : »Against the hypotheses of Hucke, Lipphardt an Smits Va Waesberghe,

NEeEW 0)41% 18 established : Old Roman rıte ist the oldest: Roman, urban rıte. Gregorlan rıte
New Roman, developed wıth the statıon lıturgy during the seventh CENTUTY, therefore
papal rıte an chant.«
Am nächsten Sitzungsnachmittag skizzierte rof Dr. Odeberg Lund den Cha-

rakter und Aufbau der synagogalen Laturgie (»The Underlying Ideas of the Synagogue
Liturgy«), drıtten vertrat Klaus (G(amber VOIN Liıturgiewissenschaftliıchen Institut
Kloster Prüfening bei Regensburg seiInem Referat »Der Liber mYyster10orum des Hilarius

11*
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VONn Poitiers« dıe Ansıcht »daß der VO)  a Hieronymus erwähnte Iaber myster1ı0orum nıcht
identisch SEeE1 miıt dem VO.  — (+amurrıiınlı nde des VOT19EN Jahrhunderts gefundenen
ITractatus myster1orum un lıturgisches uch darstelle Dieses entspräche dem

späteren Laiber sacramentorum un! SC1 stark abgeändert verschiedenen gallikanischen
Sakramentaren, Missale Gothicum, un überlhiefert Auffällig den (}+ebeten dieses
Liber mysterıorum SEe1 die sehr häufige Anrede den Sohn, W asSs auf antiarıaniıschen

Tendenz beruhe &X Die letzten Satz VO):  } Gamber getroffene Feststellung ist; auch für
dıe Beurteilung der ägyptischen Gregoriosliturgie wichtig, deren antijarlanische Tendenz
sich ebenfalls der Häufung der Anreden den Sohn manıtestiert (vgl Hammer-
schmidt Ihe konptısche Gregortosanaphora, Berlin 1957 asslım 178) In dieser Hınsıcht
bıetet ((ambers Feststellung 611 weıtere Stütze für die antijarıanısche Tendenz der
Gregoriosliturgie

Am viıierten Nachmittag sprach Dr Dr Hammerschmidt (Mannheiım Saar-
brücken) über das »liturgische Formkriterium Kın Prinzıp der Erforschung der ell-

talischen Liturgien &« Der Referent W16S8S Hand ausgewählter Beispiele nach daß 1118}  -

beı den orientalisch lıturgischen Texten der Feststellung VO.:  — Abhängigkeitsverhält-
1SSeNMN sehr vorsichtig vorgehen In jedem einzelnen 'all zunächst die Frage
geklärt ob Ahnlichkeiten oder Übereinstimmungen Wort- der Satzgruppen nıcht
durch dieselben Quellen, das gleiche Anlıegen, den gleichen Z weck (Bestimmung) oder
denselben geıstıgen Hintergrund bedingt Se1Nn könnten, bevor INa  - ZUU  m Behauptung VO.  —

Abhängigkeıten fortschreitet Z weck des Referates War CS, hier 6111 Warnschild für VOL-

eilige Behauptungen autfzustellen In der Diskussion stellte Dr Va Dıjk fest da ß dieses
Prinzıp nıcht 1Ur für dıe orjientalische Liturgiewissenschaft sondern ohl auch beı der
Erforschung der abendländischen Liturgjien beachten WwWare

Hagıography
11 T’he Fathers and Ohrıstian Sprirıtualty
Wie schon bemerkt konnte für diesen Bericht 1Ne DSanz beschränkte Auswahl

AuSs den Referaten berücksichtigt werden Waren doch für die und 550 Teilnehmer
allgemeiıne Vorlesungen, größere Spezilalvorlesungen den »Master Themes«, Kurz-
berichte über die Instrumenta studiorum un: und 210 Kurzvorlesungen veranstaltet
worden Daß dies überhaupt möglıch WarLT, ist der sorgfältigen un wohlüberlegten
Organısatıion der Konferenz durch Canon Dr OCross verdanken DiIie Vorlesungen un
Beiträge sollen übrigens den » Texten un Untersuchungen ZUTC Geschichte der alt-
kirchlichen Literatur« Druck erscheinen

Leıder verlieh die Fülle des Gebotenen der Konferenz etwas hektischen Charakter
Bedauerlich War auch da.ß 11a die Teilnehmer nıcht wenıgstens einmal gesell-
schaftliıchen Beisammenseın versammelte (die beiden Kxkursionen nach Abschluß der
Konferenz können kaum als solches betrachtet werden), W16 dies Sonst be1l solchen Kon-
ferenzen üblıch ist.

Die Konferenz vereinıgte Teilnehmer Aus allen konfessionellen Lagern: Anglikaner
(darunter CIN1SEC Bischöfe), römisch-katholische Wissenschaftler (dıe Orden der Benedik-
tiner, Domiminıkaner, Franzıskaner un Jesuıten besonders gut vertreten) Ortho-
doxe (darunter Bischöfe und Archimandrıten) Vertreter der orientalischen National-
kirchen und zahlreiche evangelische Theologen, un! Wissenschaftler, die keiner kon-
fessionellen Kıchtung besonderer Weise verbunden sind Sie alle bemühten sich eInmutıg

die Körderung un! Vertiefung der weıtverzweıgten patristischen Studien
KErnst Hammerschmidt

Lienhard Delekat welst. at W x 1959 165 201 nach daß die syropalästinische
Übersetzung des Isalas aut AuUus dem masoretischen 'ext geflossenes VOILL 1N6eIN Einfluß
durch dıe BK  50 {reles Targum zurückgeht Kr kommt damıt emselben Ergebnıis,
welches Anton Baumstark rCOhr 1935 201 bei der Prüfung des syropalästı-
nıschen Pentateuchtextes SCWINNEI konnte Delekats Ausführungen biıeten darüber hinaus
treffliche Zusammenfassungen über das syropaläytinische Idiıom allgemeiınen, die
Schrift die Literaturdenkmäler, dıie Kreise, welche dieses Idıom benutzten Die Abhand-
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lung ist, gleich dem Kapıtel iner Dissertation, welche 1m ahre 1956 VON der ev.-theol.
Fakultät der Universität Heidelberg aNSCHOMM! wurde Das erste Kapitel derselben
Dissertation wurde bereits in Biblica 38 1957 un ınter dem Titel
Ihe Peschitta Jesaja zuwıschen T’argum und. Senptuaginta veröffentlicht.

Kingberding
Das berühmte Lexikon des Photius, das bisher 1Ur bruchstückweise durch ‚Wwel Hss

überhefert WarLr, ist jetzt durch den rof. für klassısche Philologie un! griechische Literatur
der Universität Saloniıkı, Linos Polıtis, 1m Kloster Os10s Nıkanor Zavordas der

makedonisch-thessalischen Grenze einer vollständigen Hs entdeckt worden. Die Ver-
öffentlichung hegt 1n den Händen der phiılosophischen Fakultät der Universität Salonikı
unter Mithilfe des königlichen Forschungsinstituts. Zunächst soll der 'Teıil P \ heraus-
gebracht werden, da gerade dieser 'eil der Cambrıidger Hs fehlt. Später soll eiINe Ge-
samtausgabe, auch unter Heranzıehung der Cambridger Hs., erfolgen.

Engberding
Von der georgischen Zeitschrift Bed2 Karthlısa, deren Jährliche 1Ur europäischen

Sprachen sıch präsentierende Kıxtraausgabe jetzt mıt Unterstützung der Deutschen
Forschungsgemeinschaft erscheint eın Beweis für ihre wissenschaftliche Bedeutung
hegt für 1959 die nunmehr bereits 160 Seiten umfassende Doppelnummer 39 — 33 VOT.

Lafon SEetz seine Artikelreihe Pour farre MLEUTX. eonNNAItre lanque georgrienne mıt der
Darstellung des neugeorgischen Verbs fort (7—19). Garıtte bespricht kurz (20—2)
die Ausgabe des großen Sinaihomiliars VO  - &64 durch Sanidze. Aus Bedi Karthlisa
Nrt. 11 1952, NUur neugeorgisch !) wird, 1Nns Französische übersetzt, nochmals eın
satz VO.  o Tarchnisrtiuliı 7 publiziert unter dem itel In vestige de l’art georgien

HKgypte 24—26). IDS handelt ıch eın 1950 VO.  - Monneret de Vıllard entdecktes
georgisches Kloster ın der thebäischen W üste, dessen Krbauungszeıt VO.  — 1ns HS
verlegt wird. Ks folgt eın Beitrag VOILL Stevenson über Rusthavelr und
Ärıost 6—28) In Fortsetzung se1iner Studien HKr Ponto, FL anıd (209—47 deutet

E Allen zunächst die Darstellungen 1nNnes bei Ausgrabungen CO ın ITIa-
lethien (Südgeorglen) gefundenen Silberbechers Aaus heidnischer Vorzeıt (Abbildung 33)
Im Anschluß daran spricht VO.  - Hund- un! Wolfskopf als Stammes-Totem. Seine
manchmal etiwas gewagten Kombinationen sollen nach seinen eıgenen Angaben ZUTC
Kritik herausfordern. Nikuradze bringt 48—52 eiInNne W ürdigung Dr. tto (Zünter
U, W esendonk 1933 als Karthvelologe (Bild 49) Die kurzen Ausführungen des
Unterzeichneten Zur Textgeschichte des georgischen Iten T’estamentes 3—5d5) geben eine
kleine V oranzeige der Habilitationsschrift VO  } Assfalg über den altgeorgischen ext
VO.  b Amos, Michäas, Jonas, Sophonlas und Zacharlias. Assfalg zeichn:t den Lebensweg
VO  — Michael Tarchnisvilı un! schließt, mıt einer Bibliographie se1lner Werke 56—64. —
Der Prager Professor Jedlicka bringt eiINe gelehrte Untersuchung über die Kommposıta
ın Vep zıstqaosanı Il der mıiıt dem Tigerfell«), der berühmten Dichtung otha Rusthavelis
5—176) Die Untersuchungen 4 7an Tserethelis über Das Sumerısche und das (ze-
orgısche entfalten ‚:War e1n. umfangreiches Vergleichsmaterial (77(—104) sumerischer und
georgischer Wurzeln, vermögen aber nıcht innerlich überzeugen. Außerordentlich
ist begrüßen, daß Heinrich Rohrbacher mıiıt dem Abdruck VO.  - Materialien ZUT

georgıschen Brıblıographie beginnt und als eıl das deutsche Schrifttum behandelt(105—
144) Thamaz Naskıdasrıiaulı richtet mıiıt seinem Artikel d’une grammaıre
de (Auillaume Postel 145—147) N1SCTEC Aufmerksamkeit auf iInen französıschen Orienta-
Listen des Jhs Weiter enthält che Revu! eine Würdigung rof. Garıttes
(mıt Bild), dem der Prix Francquı 1959 verliehen wurde, durch den Herausgeber Salıa
3_7>! eın Gedenken des Geburtstages VO)  - Kornelius Kekelidze un! andere kleinere
Beiträge 147—160). Joseph Molıitor
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Totentafiel

Demetrios Simu Balanos (  TAANAVOG), geb 1877 ın Athen, nach Studien Athen,
Jena, Leipziıg, Halle und Breslau Lehrbeauftragter für dogmatische Theologie der
theologischen Fakultät der Universıjtät Athen, 1924 Ordinarıus für Patrologie, 1949 ent-
pflichtet; eıt 1931 Mitglied der Akademie VO.  S Athen; 1935/6 un! 1945 Kultusminister;

Aug. 1959 Werke Patrologıe 1931 : Kırche unıd Natıon uN der orthodoxen Kaırche
GAriechenlands Zeitschrift für Kirchengeschichte 19389 Ihe (Zeschichte der
griechischen kırchlıichen Tateratur Siegmund-Schultze, Kkklesia Geschichte
un Verfassung der orthodoxen Kirche (Leipzig 36—54; GOTOPLA TNG ÜE0A0YLXNG
SYOoX (der Universität Athen)- (Athen 19501 Ihe großen (Z7estalten der alten
Kırche (griechisch. Athen 1942); BuCavtıvol SEXKAÄNGLAOTLXOL GUYYPARPELG o  „ OU
S00 LEYPL TOU 1453 (Athen 1951 39 Lebensbildnis mıt chriftenverzeichnıs:

MTtavnc, ÄNUNTPLOG ZiLLOUV Mtahdvoc ' ETLOTNLOVLXY "KEiretnNplc OeoloyLXNG 2y OAMNG
Llavemıcrt. "A0nvOv 1955/6 W vgl auch Religion Geschichte un! Gegen-
wart? 1,8547

Dom Lambert Beauduin OSB, Gründer 1926 der Benediktiner vVvon Amay-Cheve-
togen, diıe ıch hervorragendem Maße das Verständnis für die Ostkirchen be-
muühen: geboren Aprıl 1873, Jan 1960.

Msgr. Ghiulio Belvederı, Schüler VOI Orazıo Marucchi, 1923— 48 Schriftleiter der
Rıviısta dı Archeologıa Cristlana, 1924 — 49 Dozent für Christliche Archäologie Kolleg
der Propaganda, Sekretär des Pontificio Istituto Archeologıa Cristiana, Begründer der
Societa deglı Amiıcı elle Catacombe; geb Aprıl 15892 Bologna; September 1959

Rom.
rof. Dr. Albert Debrunner, Bern, der bekannte Bearbeiter VO)\|  e Friedrich Blaß,

Grammatıik des neutestamentlichen Griechisch (Göttingen ), Herausgeber des
zweıten Bandes der urch Eduard Schwyzer bearbeiteten klassischen Griechischen Tam-
matık Karl Brugmanns (Handbuch der Altertumswissenschaft Abt., 'Teil. München
1950); ebrT. 1958

Erzbischoft Alexander Kwreinow, geb März 1877 St. Petersburg, Sekretär der
Kaiserlichen Russischen Botschaft Konstantinopel und Rom; nach selıner Konrversıon
bıs 1928 päpstlichen diplomatischen Dienst; dann Rektor der russisch-katholischen
Kirche 1ın Parıs; 1936 Bischof miıt der Jurisdiktion für dıe ınlierten Russen des byzantı-
nischen Rıtus se1t 1947 Leıter des Utficı0 Lettura Stampa Estera päpstlichen Staats-
sekretarıat; August 1959

rot Dr. Ciro Giannelli, Ordinarius für byzantinische Philologie un! Geschichte AIı

der Universıtät KRom, se1it 19592 Nach{folger VonNn Sılvıo (A“4useppe Mercatı, vorher Scriptor
der Vatıcana. Von seinen Werken WIT hier unentbehrliche (Vodiıices Vatıcanı

graec, En XAXVUIIL un! 536 Rom 1950 Dezember 1959 Spezla.
Prof theol Johannes Herrmann, emeriıitijerter O, Prof. für atl. Theologie der

C  * theol. Fakultät der Unıiversität Münster:;: geb Dez 18580 ZU Nossen (Sachsen), 1907
Privatdozent Wien, 1913 G3 rof. Rostock, eıt 1922 ın Münster, ebrT. 1960.

rof. Dr. Ferdinand Hestermann, geb. 1878 Wesel, studierte Sprachwissenschaft
un! Völkerkunde und begründete mit Wilhelm Schmidt die Zeitschrift AnthropDos, deren
Chefredakteur 1 Jahre WAaTrT; eıine grundlegenden beiten erschienen größtenteis
Ausland (New XOrk. Parıs, Kopenhagen, Upsala, Leıden, Wien); nach Lehrtätigkeit
den Unıiyersiıtäiäten Hamburg und Münster hler setzte iıch VOL allem für die Pfiege des
Studiums des Georgischen ein siedelte 1948 nach Jena über, der Leiter der
Hilprecht-Sammlung vorderaslatischer Altertümer der Universität Jena wurde.

beherrschte über hundert ebende der tote Sprachen; 1Mm Dezember 1959
Davıd Lathoud, Mitarbeiter den Kchos d’Orzent den Jahren 1924/7;

Aug 1958 1m Alter VO.  - Jahren.
Msgr Louis-Theophil Lefiort, geb 1. Aug 1879 Orchimont den Ardennen,

zunächst als klassischer Philologe ausgebildet (Diss.: nature de l’incubatıon dans le
culte d’Asklemros), dann Schüler VO.  - Adolphe Hebbelynck un! Paulin Ladeuze, 1909
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rof. der koptischen Sprache der Universität Löwen, 1912 Ordinarius, VOonNn 1921
Schriftleiter des Mus, Begründer der Bibliotheque du Museon, 1936— 50 Direktor des
Institut orj:entalıste der Universität Löwen, Leiter der koptischen Abteilung 1m CSCO,
eıt 1946 Mitglied der Academie KRoyale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de
Belgique; Sept. 1959 Werke (auf Anregung VO:|  >} Hyvernat) Sammlung und
Bearbeitung der koptischen 1ılae des Pachomius und seiner Nachfolger: bohairisch un!'
lateinısch OCSCO und 107; saldisch GCSCO 99/100; französisch Bibliotheque du
Museon 1 Werke des Al Pachomius und seiner Schüler CSCO 159/60; TIhe griechischen
W örter vm saıdıschen CSCO 124 Ihe apostolıschen Väter un kontıscher ÜberlieferungSCO Festbriefe und aszetısche Abhandlungen des Athanasıus un koptıscher Über.
leferung SCO Festschrift (auUs Anlaß der Jährigen Tätigkeit als Schriftleiter
des Mus) Mus } Bibliographie Lefort Mus 1959

Louis Maries S 9 Honorarprofessor Institut Catholique Paris. Schüler VO.:  -Frederie Macler un! Antoine Meillet wıdmete eine Lebensarbeit dem Studium des
Kznık VO.  - Kolb Le »De Deo« d’ Kznık de Kolb CONMNUÜU VEONWM Ade »CÜontre les SecCtes«,
Htudes de crıbıque latterarire et textuelle (Parıs 1924; a S.) Ktude S5UT quelques NOMS et
verbes d’exıstence ‚hez Kznuk (Parıs 1928; 132 “a Le SCNS de Nachabarbar ‚hez Kznik
Melanges de L’Universite de Saint-Joseph (Beyrouth) 30, fasc. 1953 Dı 61 Die
Ausgabe miıt französıscher Übersetzung onnte aber TST nach seinem Norv. 1958
erfolgten ode erscheinen 28, 409 —778 Vgl außerdem: Une antıphona de Saint
HEnhrem SUT ” Hucharistie RechSecRel 1954 394 — 403 und Deuzx Antıphonae
Sarnl Enhrem ebda 1957 396 —408

Miltner, se1it 1954 Leıter der Ausgrabungen des Österreichischen Archäologischen
Instituts Kphesus (auch den Ausgrabungen Aguntun un Lavant | Osttirol]
beteuligt) ; 7 23. Juli 1959 Hauptwerk: Kphesos, Stadt der Artemis und Johannes
(Wıen 1958

Tol. Dr. Wladimir Sas-Zaloziecky (Irüher auch bloß Zaloziecky); geb ulı
1896 Lemberg; 19924 Habilitation Wien bei Max Dvoräak; dann den Universitäten
Prag, Berlin, Lemberg, Wien; hier 1947 A i Profi.; seıit 1948 Ordinarius für Kunstge-
schichte Graz als Nach{folger VO.  — Hermann Kgger. 1954 (+astprofessor der Columbia
University ın New York; Okt 1959 Sein Hauptaugenmerk War auf die Beziehungen
der byzantinischen Kunst Z Abendland gerichtet. Mit Leidenschafft betonte die
Abhängigkeit der byzantinischen Kunst VO.  - der mittel- und spätrömischen YFormenwelt.
Werke Ihe Sophienkırche un Konstantınopel und ahre Stellung un der (Zeschichte der abend-
ländıschen Architektur (Citta del Vatıcano Byzanz und Abendland uM Sqpregel ahrer
Kunsterscheinungen (Salzburg 1936 9 Ihe Kunst ÖOst- nuund W estroms vm frühen attelalter
Das Münster W estrom er Ostrom ? Revistonistische Ansıchten über
Verhältnis der bıldenden Kumnst Byzanz' Rom und Orızent Jahrbb. der Österreichischen
Byzantinischen Gesellschaft Iie byzantınısche Baukunst uN den Balkan.-
Andern aınıdd. ahre Differenzierung unter abendländischen und 1slamischen Hınweirkungen
(München 1952 1947 gründete die Österreichische Byzantinische Gesellschaft un!'
zeichnete einıge ahre als Herausgeber ihres Jahrbuches; Mitglied zahlreicher auslän-
discher Akademien un Institute. Festschrift seinem Geburtstage (Graz

rof. Dr. Artur Steinwenter, Ordinarius für Römisches un! Bürgerliches Recht
der Universität Graz; Erforscher des griechisch-byzantinischen Kıgenkirchenrechtes;
se1t über Jahren Autorität aut dem Gebiete der Urkunden des koptischen Rechtes;
geb. 17 Mai 18580 Marburg der Drau; März 1959 Graz Werke Das echt
der konptischen Urkunden Handbuch der klassıschen Altertumswissenschaft Abt.,

LJeıl, (Zeschichte der gruiechıschen Sprache Sammlung G(Göschen. vgl. Zeitschrift
der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Roman. Abt. 76 1959 670

Bonaventura UÜbach et Medir OSB, 1920 —30 rof. des Hebräischen, Arabischen
und Syrischen internationalen Kolleg St. Anselm Kom; viele ‚Jahre hindurch ın
Palästina: Herausgeber der » Bıbha. de Montserrat«; se1t 1940 Pontihecijae (jommı1ssionIis
Bıblicae Consultor; durfte syrıscher Sprache zelebrieren; geb Barcelona 1879;

Mongserrat 'ebr. 1960
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ede ınslow OSB, geb 1888, gründete 1936 mıiıt Donald Attwater die Kastern hur-
ches Quarterly, Oktober 1959

Yassa Abd el-Masih, Bibliothekar des Koptischen Museum Kailro; 1959
Werke T’he Doxologıes N the Coptıc OChurch BullSocArchCopt 1938 31 61 ’ 5! 175 1
6, 31—61 T’he martyrdom of St. Philotheos OrChrP

Personalia

rol. Dr. Albright, Baltimore wurde nde des SS 1959 entpflichtet.
Sein Nachfolger wurde Dr. Lambert VOI der Universıität Toronto (Canada).

Prof. Sophıa Antoniades wurde Leiterin des neubegründeten Griechischen Institutes
für byzantinische und nachbyzantinische Studien 1ın Venedig.

rof. Nicolaus anesco wurde AaUuSs Anlaß der Vollendung des Lebensjahres der
der RvEitByz gewidmet.

Univ.-Prof. Dr. Alexander Böhlig-Halle wurde 7U Prof. mıit vollem Lehrauftrag auf
ınen der dortigen Universität neugeschaffenen Lehrstuhl für Byzantinistik berufen.
Außerdem wurde Z korrespondierenden Mitglied der Soclete d’Archeologie Copte
Kaiıro ernannt.

Der durch se1ıne Forschungen ZUTC hethitischen Sprache un! Kultur bekannte rof. Dr.
Bossert (Istanbul) wurde A Honorarprofessor der philosophischen Fakultät

der Universıität Freiburg-Breisgau ernannt.
Unir. Trof. Dr. Franz Dölger wurde Z Oktober 1959 n Erreichung des
Lebensjahres emeritiert.

Antonı1o Ferrua SJ, Sekretär der Pontificia ('ommissiıone dı Archeologia Sacra Rom,
Herausgeber der Inseriptiuones chrıistianae Urbis Romae VIILI saeculo antıquiores erhielt
VO. Präsıdenten der italienischen Republik die Goldmedaille de1 benemeritiı della cultura.

Am Junı 1959 verlieh König Baudouin VOL Belgien rof. Gerard (GAarıtte VO|  - der
Universıität Löwen den Francqul-Preıs.

Archimandrıit Hieronymos Kotzoniıs wurde 1m Junı 1959 Z Professor für Kirchen-
recht ın der theologischen Fakultät der Universität Salonikı ernannt. Werke IIpoßMNLATA
TNC EXKAÄNGLAOTLUNG Olx0ovopLLOLc (Athen 1957 28() 5 € XAVOVLN) AT oULG mEoL TNG
’EtLixoLVOVLAC LLETO TC(OV ‘Eteo06026Vv (Athen 1957 334 °‘H QEoLC TV AOLXGOV VTOÖC
TOU EXKÄNGLAOTLX.OU OOYAVLOLLOU KOATtT O XOVOVLXOV ÖLXALOV TNG 000086200 AVATOALKTC
’ExuAhnotac (Athen 1956 S Dazu die Übersetzung Griechische VO.  - Romano
Guardin1, Der Herr un! Holzner, Paulus.

Professor Dr. Antanas Maceıiınas wurde für die Dauer 1nNnes Jahres der Universität
Münster eıne Gastprofessur für Geistesgeschichte Osteuropas übertragen.

Abbate Giluseppe Ricciott1, rof. der Uniıiversıtät Barı, erhielt VOo Präsidenten
der italienischen Republik die Goldmedaıille de1l benemerit. della scuola, della cultura et
dell-arte.

rTof Anton Schall wurde mıt Wiırkung VO: Oktober 1959 autf eın neugeschaffenes
KExtraordinarliat für Neuere Semitistik un! Islamwissenschaft der Universıtät Heidel-
berg berufen.

rof. Dr. Georg Stadtmüller wurde Zu Direktor des Osteuropa-Instituts
München gewählt. Nachfolger VO!]  o Tol. Dr. Hans Koch, der 1mM vergangenen Jahr g-
storben ist.

Prälat Dr. Ludwig Völk1l wurde Direktor des Römischen Institutes der Görresgesell-
schaft.
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