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Das VS-Tetraevangelium
Neu übersetzt un mit altgeorgischen Paralleltexten verglichen

VOonNn

Joseph Molıiıtor

Johannesy
17,1 Hoc loquebatur lesus, eTt aspexit |] aspıcere-fecıt) oculos SUuOS

ad-<super)caelum, dixıt Pater; pervenıit (verb um est LeMPUS
|! hora)®, glorıfica 1l1um LUum, ut Fılıus QUOQUC LUUS glorıficet

S1icut? tradıdist1i* potestatem Oomne? carnale?; OMIMNNC, quod tradı-
dıstı® ıllı, tradat Ilhıs vitam aeternam ‘, Un agnoscant® solum
Deum, YUCHA misist1 lesum Christum (K’riste)?. | 3220 gloriıficavı*®

terram, ODUS CONSUMMAYVI quod cCOomMmMoOdavıstı m1h1ı ut facıam. Kt
UNC glorıfıca INC, Päater; tecum ** glor1äa ılla QUaIn habebam!? praevie!?
usque| ad confectionem ( =creationem) reg10Nn1s |] mundı) !] a) te13

Manıfestavı LUuUumM homiınıbus, QUOS commodavıstı mıhı regıone
|] de mundo) I'uı fuerunt, er m1ıh1!5 commodavıstı illos solum*?®, verbum
LUUumM CO  erunt ao0r.)+*% Nunc SCIUNt ®S qula omne?®* quıd |] quod)
commodavıstı MS tradıdı?!?® 1111$19' 111120 EXCEPETUNL vere*®9 quon1am **

|] a) ven1?? et®S crediıderunt quon1am** misıist1 Nunc?>
CO propter iıllos te-01r0*®%, onNn-tam: propter regionem Il mMundum
te-0r0*®, sed propter Hös?? YJUOS commodavıstı mıhı, qula tu1 SUNT Kt
meum *® INNEC LUuum eST, LUuUum meum-est**, gloriıficatus CDO
SUDeEr?® iıllos 11 Et egO® non-1am SUl in-regione |] 1n mundo)**, h1 1N-
reSiONE *” SUNLT, CZO ad-te eo36 Pater (DOC.), SAaANCfIOs ( praed.)®” (per)custodi
hos nNnomıNe LUO, quo *® commodavıstı mıhı1, ut S1int 11U111 (praed.)?® SICULT
110S$S N1Um praed.) SUmMUSs *0_ Dum 4! fu1 in-regione Ha CO 1 )-
custodiv1%3 illos nomMINe LUO Quo commodavıstı miıhı /per »custodivı
illos45; eTt CI1O iıllıs perut, (==18 lıber |] nlıus)*6 perdıtion1s*”,

pervenıt aor INCUIMNM ESE commodavıstı ıllı
Oomn1a carnalıa commodavıstı er 42eC est vıita geterna
nOoverıint 9 k’rıste glorıficavı ME CLr temet1pso

L2 habebam (+ CZO Op) anterıus essent1a mea prl1us-
QUamn essem) in-regione hac hac mıhı-commodavistiı iıllos:
solum ab-eis-conservatum-est Il CONSErvaverunt perf.) E ab-11S-
agnıtum-est agnoverunt) 158 Oomn1a JUAC commodavıstı mıhı1 (mıh1-
commuodavıstı 1b) a) SUNT 19 qu1a verba LUa QUAC commodarvıstı
mı1ıhı tradıdı iıllıs iıllı SUumMpserun) er agnoverun VETC 2l quı1a
S0 prodivı 23 E1 qu1a A LLUILC $ te-precor

2A8 e UOp 28 te-interrogo 29 ıllıs 50 eorum Op; LUUM
pl.) 31 INLCUIINN est 32 ınter 33 CZO hac
35 ın regıone 36 ven10 37 sancte VOC 3 8 QUOS 39 CUI11-
unıtate 4 () UuUL1LUI1 4 1 ubı em quando) 42 CL
Ulıs 4 3 custodiebam JUOS 45 illos 16 1US
47 verb. perdendı perdi1t10n1s)



Molıtor

CONSUMMAaTrETU: Sscrı1ptum I] Scriptura)*8 Nunc autem*? d-te C! hoc
eis-10quor in-regione?*® hac®® habeant ®! gaudıum meum®*%* Cu SEMETLPSIS
(verb CUIN capıtıbus suls)®® Ego radı: iıllıs verbum tuum ®**,

mundus) odio-habuit (verb dıt a0or ıllos, qu1a 1Ll ICS101NC hac sunt ®®
CZO 18(0)81 rCcg101NC sum ®® Non®” hoc[-modo| qUO-

modo-forte |as|sumantur |] tollantur a0or )57 rCR10NC, sed ut (per)custodıas
hos®® I] mal Ex ICS10NC hac®? 19(0)81 SUNLT, CSO non ®® reg10NC
sum ®® 17 Sanctos fac I! sanctıfica) hos verıtate, u19 LUUMmM verbum ©! verıitas®©*
est 1CUT misıst1®* ad-regionem |] mundum), et63 CSO QJUOQUC
emiıttam ©* illos ©4 ad-regionem 19 Et65 illos emundo !] sanctifi1co)®*
memetDPDSUum (verb meum), sint ®® illı QJUOQUC emundatı ®® verıtate®”

KEt 11011 propter hos ®8 solum te-oro®?, sed propter credentes”?®
verbo COTUIIM ad</versus) INC, u Ut SINT, Pater (nom.)71
mecum ‘*, CDO tecum %, iıllı QUOQUC nobiscum 3 SINL, |]_
dus) quoque “* credat, quı1a M1ISIST1 Et ego“? glor1am am qUaM
mıh1-commodavıstı, tradam”?® ıllıs, SINT unNnum, nos ‘‘ NUMmM SUMUS ‘‘

Kg C15 (verb ad-eos)”® mıhı (verb ad-me)”8, S1INT 1i1llı??® perfect1
1n-unum ®© et81 agnoscat®* I] mundus), qu1a 1S1ST1 INC, CSO
perdilıgam®? 1llos, me*®® perdilexist1®*® Pater (DOC Y% QUOS eSE)
commodabıt*4 mı1ıh1 volo, ubı QUOQUC |] ubıcumque) CSO CIO, 111ı
QUOQUC INCCUM sint®?, SpeCctenNL glorıiam INCAMN, QUaM commodavıstı m1ıhı
Qu1a perdilexı CDO ante De) UuSque| ad ( ante) IrCS10111S mundi)
confectionem) I! creatiıonem)®” 25 Pater ‘9 I] mundus)
11011 agNOVIL CZO dg V1 C: 1]_h$8Tme° Qqu1a 1S1ST1

KEt agnoscere-fec1®® iıllıs LUUM, agnoscere-facıam ®® quıia **
dılectione?? illa?? Qqua perdilexıstı INC, CUMM illıs?® erıit (|)94’ CO quoque*®*
cum 1ıllıs

18.1 Hoc ut* 1X1Tt Jesus, ex11t*® uUuNnada-Cumn discıpulıs SU1S ® vallem
ıllam Cedronis (kedron)* ub1ı 191) fut hortus, IN-QuCmM ad-SC

j UummMaretu: CO L1UI]| Op; 11U11]: CZO AD
rCR10O11C hac 52 cum-plenıtudıine Ad'‘ C

semet1Ds1s verba LUa SUNT rCg1011C 56 110  - SU ICH1011C
(+ hac Op) 57 110  z Oquor ( CO) uL |as|sumas ollas) iıllos 58 illos

hac reg101NCl 1O  3 58 Op 61 verbum LUUumM
MI1S1IST1 et hos ıllos I’b) et propter iıllos

CSO (om CO 1°b) anctum facı1o (facıemus Op) 66 111ı qQqUOQUC (om QUOQUC 1b)
SINT 67 CU:  atle 'C ’b 68 iıllos {I’b 6 9 Le-INTeErroSs|
credent 71l ater VOC mı1ıh1 (verb ad me) ad-te Sendamı)

1105 QUOQUC COZO 6 tradıdı Op
77 NOS, Pater (VOC )s UU Op; 110S$ UuU1l1LU, Pater inter illos
et 9 111ı 8 () utL 82 nerdi-
lex1 me-perdilexıist1 'I’b commodavıstı S1N.  + Op
86 perdilexist1 &7 rCcg21011S creatio0ne gen.) 85 QUOQUC
agnNOverunt 8 9 sCIre-fec1 90 facıam 91 UT Y 9 dılecti0
TUa (om tua I’b) illos SIT Y 5 QUOQUC

ut et prodiviıt CU: discıpulıs 1US SU1S) Op abıegnam
—



Das VyS.- l’etraevangelıum

|] ipse)® discıpuli quoque“* e1us. overat Iudas (1uda) qQUOQUC tradıtor
(verb. tradens) e1lus locum ıllum,; quıa multiplicıter lerat (verb. 1tus fult)?
1b1 lesus” una-cum® discıpulıs Su1s?®. Et Iudas!® abduxıt illo I! secum)
cohortem 11 unam** et13 sacerdotum-magıstrıs illıs14 Pharisaeıis M1N1S-
tros*?®, eniıt (praes.)*% 101 |] illuc) Jampadıbus (coll.) ucernIis (coll.

latern1s) gladııs CO E: lesus a  ‚9 ut-priımum*” vidıt!”? INDNC
illud venlens I] venturum) u ıllum, prodivıt*® dixıt iıllıs ul
quaeritIis ? Responderunt*® illı (ddl) N Ilesum Nazoraeum (nazorevelı)**,
Dixıt?22?2 illıs22 lesus: Ego Stetit as quoque“*® ıllıs, qu1**
tradebat iıllum 24. Ut-primum®® illıs?6: Ego S inverso?” ambu-
labant?”? COTrTruUuerunt in-terram. Deinde |! ıterum)*®® interrogavıt illos??:
Quem quaeritis ? KEt 11llı i1xerunt: lesum Nazoraeum ®°0. Respondit®* ıllıs
lesus: Dix1 vobıs quon1am COO S s1-1g1tur me®* quaerıt1s*?, sinıte®3
1istos?4 abıre Lenmi)S® Ut CONSUMMAFretur I! adımpleretur) verbum illud,
quod dixıt?® Quoniam®” qUOS commodavıstı m1N1, nemınem ®® perdam
illıs38. Simon Petrus quıa®® habebat gladıum, evellıt (aor.) ıllum,

dedıit percussit) sacerdotum-magistrı |! servum)*°, amı
tavıt dexteram *! ; et42 funt*? ServV1ı iıllıus alchus (malk’os)*3,
11 Dixıt lesus Petro (Tibi-)verte** gladıum 1stum ** in-vagınam Ssuam *°
Poculum illud*6, quod mıhi-commodavıst1ı*”, Pater (WOCEN 19(0)81 bıbam 48
CSOO (num illud*? » Cohors®® illa chiıliarchus trıbunus) ille

ministr1®°9 iıllı Iudae1®® apprehenderunt®! lesum colliıgaverunt®?. Et
duxerunt illum prius ®® ad-Annam (anna gen )533 et>°*+ ille funt®* Caıphae
kajap a)®®, quı 1g1)° funt sacerdotum-magıster®” annı-peculiarıs illıus®8.

Hıc>?? ille Ca1phas (kajap'a) fuit®? quı1 consılıum-dedit udae1s: Quoniam
melior est NIUS hominıs®® INOTS SUper®* populum hunc®1. 15 Intro>-

> 1pse quoque lesus (om I’b) intraverat verb intratus fult)
1b1ı (+ lesus I’b) C} SUl1S Op as
. LE illo cohortem 12 populum milıtes) 13 eTt
14 15 15 et Op en1it aor. 1b1 ucern1s et ampadıbus er TINAa-
tLura , NOverat LS et prodivit 19 QUCIMN 2U et dixerunt
11ı (e1-dixerun: TB) 21 Nazarenum (nazareveli) 22 e1is-dixit Op
Z + tradıtor ille (om ille Op) 1US qu1 tradebat iıllum 2 5 et

ut-prımum 26 quon1am D7 retro-vers1-sunt foras Up; foras reLIro-
vers1-sunt 28 et ein: TUTISUS Op Q quon1am Nazarenum

dixit 32 me-quaerIt1s Op 33 Ireilinquıte hos
35 abıiıbunt beant) 36 dixit illıs lesus 37 quon1am Op 38 110  -

perdiıdı Ulıs HCC UU 30 quı1a Op sacerdotum-magıstrı
e1Ius dexteram 4 %2 fuıt autem 43 malk‘oz Op 1bı

(+ VE) Ad‘ colloca gladıum 1n vagına (in-vagına 1 b5)
47 commuodarvıt mıh1 Pater 48 1iımbiıbam-ne 49 CDO
5 0 concılıum er chiıliarchus et miıinistr1ı illı udaeorum (minister udae-
OTUI1N Op) 51 conduxerunt Op 32 iıllum 53 prımum ad-Annam
(ana gen.) 1D3 ad-  am (ana gen.) prımum Op qula (qu1 Op) fut iılle (om
Ne I b) 5D kalap ajsı 56 121 57 sacerdotum-princeps

iıllıus annı-peculıarıs hıc fu1t Caıphas alp’a hıic le
funt Caıiphas (kaıp ' a) Op 60 hominis Uun1ıus *X propter populum



Molıtor

secut1ı-sunt®? Siımon Petrus qalıus ®3 ille dıiscıpulus. Kt discıpulus®* ılle,
ea cognıtor I] notus) fuit sacerdotum-magistrı illıus®® intravıt CU:

Jlesu; INtravıt in-aulam iıllam sacerdotum-magıstrı. Et Petrus®” stetit
portas®®, Prodivıt®? alıus ille discıpulus”®, quı igi)7l fuıt Cognıtor

|] nOtus) sacerdotum-magıstrı 1lus “ 1X1Tt puellae”® 1ı 1aNnıtrıcı (verb
janıtor1)”®, 1n tro>duxıt Petrum. 17 Dixıt 1anıtrıx (verb anıtor) 1la
ancılla 74 Petro Numquı1d <Sl}75 qQUOQUC iıllıus hominıs discıpulus es)78
Et ille?” el1-dixit?8: Non’?. Steterunt 1b1 mıinıistrı1®° ıllı, SEIVIEn et82
ab-ı1s-[in|censum-erat®?, quıia®* T1gus Füult ® se-fovebant®?. 19 KEt CI -

dotum-magıister ®® ille interrogaVvıt lesum propter discıpulos e1us, propter
doctrinam e1us. espondit i1llı lesus e1-dIixıit: Ego permanıfeste
oquebar reg10n1 I! mundo); CgO®? SCHIDCI docebam populum ®‘® iıllum?®
1n templo 111091 ub1ı 11h£)2 Iudae1ı CONgreganNtur ; ad-abscondıtum
I! 1n abscondito)®*® nıhıl oquebar. 2a Cur interrogatıs 94 interrogate?®

EL illı??illos?® quı audıiıerunt?” quı1d oquebar*®® |! loquerer) iıllıs?8
SCIUNtT quıd d1ix1 |] dixerım) iıllıs??. Ut-primum *®9 hoc dixıt101 UHSEOE
unus+*®9* miniıstris 1b1 stans109* in-maxıllam 193 lesu, eTt e1l-dixit1094:
Hoc(-modo|*°> obloquerıs (verb verbum [Ire]spondes)!9% sacerdotum-
magı1stro isti107 t lesus 1X1t 11h109. Slllo malum quı1d CSO xı *10
teSIiaEte propter malum illud 111 S1-1g1tur bonum, cur11® das mıh1 |] percuti1s
me) ? Et (tra)misıt*!® Ilum gatum Annas (ana) ad-Caıpham (dat
kalap a) sacerdotum-magistrum da 25 Et Simon Petrus114 stetit ibi115

se-fovebat116. Dixerunt 117 illı da Nunquid si>118 QUOQUC
iscıpulıs e1us es ” Ille negavıt (verb negatıonem fecıt), et119 1X1t Non120.

62 sequebantur (+ Op) lesum 53 UNuUS 1B discıpulus
6 5 S  us 66 iıllıus; et 6 7 DPetrus 68 illas

Ad’; apud 1anus 69 eX11t discıpulus lle alıus Op; uUu11l1UsSs ille
dıiscıpulus 191 Op iıllıus 1anıtrıcı ver.| lanıtor1) illı
muher1 ancılla ılla 1aNıtrıx ver| lanıtor) igıtur
discıpulıs Uu1uUs hominıs E Petrus uftfe 1X1t . 79 SUl

Op 8 () sServı 8 1 ministr1ı sacerdotum-magistrı (-magıistrorum *+ D)
et 8 3 Pruna ab-11s-succensa-erat 84 quıla Irıgus fut

8 5 se-Calefacıebant (+ qula frıgus fuıt 19) 86 er fuıt CUu) UIlıs Petrus qQUOQQUC
stetit Op: stetit DPetrus QUOQUC @4l Ilıs D 87 se-calefacıebat 8 8 COI -

dotum-magister 89 et CZO in-synagoga eTt Y 1 llo
Y 2 illı occulte 9 4 quıd interrogas Op; CT

interrogas interroga 96 illos Q ”7 audıebant O0Ce-
bam (+ illos I’b) ıllı I’b) TU quıd (+ 121 ) loquebar (+ CO T'D)

10 er ut-prımum 101 e1s-dixıit (+ ille Up) 102 Oram-stans
mıinıster Op; minıster 1b1 103 in-genam 10 dixıt 105 hOoc-
modo 106 obloquerıs-ne 107 ist1 108 et 109 dixıt
1Ilı lesus 110 S1-1g1ltur malum loquebar a Y propter
quı1d a transmıisıt iıllum Annas ana lıgatum (om lıgatum 1B) ad-Caı1pham
gen sacerdotum-mag1strum gen (+ lıgatum 1b) 114 S1imon DPetrus

' 1bı 116 se-calefacıebat a A .2 dixerunt illı ıbı Tantes
1llı Op; dixıt iıllı qu1] 1bı stantıbus 1 numquı1d ig1itur 119 negavıt
(+ Op) ille SE (et ille Op) 120 SU.



Das ysh- L’etraevangel1ıum

26 1 e1l-dixıit1?22 1NUS alıquıs |! QuiS) 728 sacerdotum-magıistrı SCErVUS .7
(verb generat10) fult e1us, cu1124 amputavıt Petrus*?2>

Nonne te-v1id1126 in-horto illo Cu illo D Deinde1?” negavıt (verb NCcSa-
tionem fecıt) Petrus: confestim 128 gallus cecınıt solum 1?? Et COIMN-
ducebant (verb ab-eis-conducebatur ımpers.)}39, lesum a-domo 131 Caıphae
k ]ap‘a)l3l ad-templum Il ad praetor1um) 1udıcıs iıllıus*92: SE fut INanle
tantum *>> Et Ilı 11O11 intraverunt in-templumUa ut NOn inquinarentur,
sed ut comederent!?> Pascha1?36 iıllud 20 Prodivıit ad-eos137 Pılatus quoque*®

e1s-dixit!38: Quod (verb quid)}®9 malıgn1-opus (dat malefactum tTa-
m1n1ı in-hominem istum!®*?” Responderunt dixerunt ıllıa Sll40 NON-
forte malıgn1ı-operator I! malefactor) fut M esset) ** OMO ıleLa. 110O11-
forte tradıdımus |] tradıdissemus) iıllum tib1i142. 21 Dixıt Ilıs Pılatus
Vosl43 ducıte istum113, simılıter 144 leg1 vestrae 144 (perjiudicate?®.
1xerunt 111ı a Iudae1ı iıllı : 15 (verb ad-nos) non146 lıcet occıdere
erm quem|[quam |*** U+t NSUumMMAaTrTETIU. verbum illud lesu (1eSUS1)+%%;
quod dixıt, edocendo (abl+e qua (per)>moriendus |! morıturus )***

(verb fn 442 Intravıt secundo*>°9 in-templa I] praetor1a) ılla
(trans )>vocavıt!>1 lesum el-dixit1>?2: Iu e8153 DPılatus (pilatee)

ille1>4 Iudaeorum Respondıit*®>® lesus: A-temet1pso (verb a-TUO capıte) H®
loquerıs istud 157 AQUuUT |] an) alıı qu1 |! quidam)*>® dixerunt*!®? tibı*>?
propter me ” 25 Ei-dixit169 Pılatus (pılate)16°9: umgquı si>161 CHO udaeus
sum 161 » (rjenerationes Lua€e sacerdotum-magistrı mıhı-commodaverunt
telöz 1InN-manus mecası 48 quı1d !! quod) opus*** Operatus-es (verb a-Te-
operatum ( pass.)-est) tu165 610 espondıt*®® lesus el-dixit1®7 : Meum1®8®8
ICSNUM. 1OoN hac regione de hoc mundo) est168 Sl-1g1itur-forte
hac!6®® regione aor INCUML, miıinıstrı iıllı-forte17®9 mel bellarent
(ampf.) 14 ut-forte nonl72 traderer Iudaeıs; NUN: INCUIN

A CT ua illı 1 alıquıs: ServVıs sacerdotum-magıstrı
un 121 125 9m Petrus 12 te-vidı-ne r et deinde

(+ LTUrSumMmmı 4D) 1A9 statım 129 solum 130 conduxerunt
8 7} a-Caıpha 132 1udicıs iıllıus 133 9m tantfum 134 9d-—

templum : 135 manducaren Op 136 Phase pasek’1) 137 Pılatus
ad-eos foras 135 illıs 139 QUaIn accusatiıonem reC1pit1s Il affertis)
D' omınem UuncC 140 s1-1g1tur-forte 110  - hıc (om hıc UOp) malı-

141 OMO ılle 142 +1b1 i1istum 143 ducıte 1stum
VOS 144 ecundum legem vestram 145 scrutamını 146 nemiınem
fas estT Occıdere ver nullıus fas est OCC1$S10) 147 1esujsı 148 eTt SCIre-
fecıt 149 in-anımo-haberet (per )mor1 (mor1 1b) 150 Pılatus pılate
L1UTSUI1NN (rursum Pılatus FB5) ad-templum Il praetor1um) 151 er 1ın (tro )appella-
VIt 1b1 Il uC 15  n Ilı 153 ecs-nNe 154 m ille 1555 dixıt ıllı

156 a-[temet]1pso ver. a-capıte SUO) 15  I (om I’b) istud loquerıs
15 quı 159 nuntiaverunt tıbı tibı-nuntiaverunt p 160 Tres-

pondıt illı Pılatus piılate et e1-dixit L1 1g1itur CO udaeus —11 (sum 10)
162 mı1ıhı 163 in-manus INCAas 16 qu1i1d ODUS

1695 1llı Up 167 + 1. 168 FCSI1LUIN LLCUM 110  3 est
regione 169 9m hac 179° 9m iıllı-forte *1 curam-agerent COIl-

tenderent) propter S ut 110  - Op; ut non-forte
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non173 hac regione est173 27 Dixıt ıllı Pılatus: S1-1gitur isto(-modo
est1 74‚ FOX s tu ” Respondit!”® lesus: 391 dixist117® quoni1am *”” TCX sum*”®;
eg0179 propter hoc genitus-sum*”®, propter hoc quoque*** ven1181
ad-regionem |! mundum), tester pröpter ® veritatem *. OmMn1s, quı
ex183 verıtate SS audıt1!1®4 iINCcCam (verb. quı VOCIS meae Dixıt
illı Pılatus: Quıid est verıitas hoc ut185 dixıit, deinde |! iterum)*+9% PTO-
dıvıt forasıen dixıt Iudae1s188 iıllıs Ego 1 1a quid189 |] ullam)
culpam inven101?%9 CUMmM isto191. Est vestira consuetudo*??2, S

[re|mıttam vobıs in-die-festo1?3 hoc; vultıs (verb a0  A voluistis)*?4 ut195
re|mıttam vobıs iıllum1?6® Iudaeorum ” Clamorem-fecerunt
|] exclamaverunt)!?*” ‘118)198 loquebantur*??: Ne M non)
istum, sed Barabbam (barabal)s29s et201 Barabbas (barabaj)) ille füunt latro201

19,1 In-ıillo* tempore* duxıt lesum Pılatus (pilat&)?, plexıt® iıllum.
Et populı homiınes I] milıtes)* illı operatı-sunt I] fecerunt)® COTONaMmM

Sp1N1S, [super|posuerunt capıtı e1us; cConvestiverunt® iıllum a
(acc purpurä) Et venıunt (2t.) illo loquuntur (praes

consuet.): Gaude ave), FeEX DVOC Iudaeorum ! in-maxıillam ® ant
|] percutiebant) iıllı (dat.)®: Prodiviıit deinde? Pılatus (pilat&)!°, 1XI1t
iıllıs : Kcce vobis-/ex)offeram !! illum*? foras, anımadvertatıis*??3, quıa CO
culpam!* CU) illo nıhıl I] nullam) inven1014. Prodivit Ilesus*>®, e1-
exstitit corona+1® |quae| spinae I] spinea)*!®, et17 vestitus-erat nom
purpurea*”, Eıis-dixit*® Pılatus (pılate 1 Ecce OMO ille! Ut-primum®*®
viderunt illum sacerdotum-magistrı 11h21 miınistr1, clamorem fecerunt
loquebantur“**: Crucmegites?, crucifgıite®® istum! Eis-dixit?4 Pılatus(pilat&)**:
Ducıte istum, vos*> crucifigıite, quia apud istum?® culpam nıhıl !] non)
1Nven10. Responderunt illı a Iudaeı 111127 Nos legem habemus,
simılıter leg1 NOSTIrTrae penes-1stum-est** INOTS I! debet iste mor1), quıa

173 110  , est hiınc a-regiıone 1724 1sSto |-mMOodo| est t
176 JOoquer1s dic1s) ME qula 178 CZO 179 eg0 propter hoc
gen1itus SU 180 qQqUOQUC 181 m1ssus-sum 152

153 er1it veritate 184 q1udıet 185 yt-priımum hoc 156 rursum
187 ad-Iudaeos gen 188 udae1s 1859 quı1d 190 inven!1

191 hoc 192 consuetudo vestra 193 in-Paska 194 vultis
aesS. vultis-ne Op 195 o9m ut 196 9m iıllum 197 cClamorem
fecerunt 198 199 dixerunt 200 baraba) Op; baraba
201 fuıt ara  as (baraba) Op, baraba I’b) hıc (om hıc Op) latro

LUnN:! 2 Pılatus piılate Llesum Op; lesum Pılatus pılate) torsıt
Ä qu1] populo CO  XUuUerun: PUrDurca aCcC COIl-

vestiverunt illum { ad-eum dabant percutliebant) illı (dat.;
illı Op) in-genam 9 rursum Pılatus pılate) foras

11l producam 12 ad-vos agnoscatıs CUu illo apud
um) HE (+ culpam I’b) u11a culpam (om culpam 1b) inven]1 L5 foras

spinae ılla (om illa Op) COTOI1A 17 et PUrpDurca nom vest1tus-
erat (om vestitus-erat 4 D) 1x1t Ilıs 19 pılate eTt ut-
prımum O1 D 9 dixerunt crucıfige crucıfige
O4 illıs o 5 VOS Op 26 CO C 1Sto 27 ıllı ; eTt el-dixerunt

D 8 secundum legem OoOstiram enes-eum-est
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semet1psum (verb Suum) filıum 3° De!Il fecıt. Ut-primum?! audıviıt
verbum hoc Pılatus??, magıs pertimuit. Intravıt?? 1ıbıdem33 in-templa
|] praetor1a) 111334 dixit lesu: Unde eg35 » lesus nıhıl?® ICSPON-dit37 Eıi-dixit?® Pılatus : Nıhıl?? reddis I! respondes) mıhı ? Non sc18??
qula domıinatum *° habeo crucıfgere (verb. erucifixionem tuam) *},
potestas-mihi1-est |] possum )*? dimittere (verb dimissionem tuam)*® 7
11 espondıt** lesus: Non-forte haberes 415 potestatem super*® me 46 HD
unNam, nısı-forte 4” commodata tibı (verb. ad-te)*7 desursum ; propter
hoc qu1?® radıdıt tiıbi1 mali0rem culpam*® habet Propter hoc4?
volebat Pılatus (pilate)®° dimittere (verb. dimıssıonem e1us) Iudae1®1
111152 clamabant loquebantur: 193 1stum dımıseris, 8(0)8! amator |] E
cus)®* esä4 Caesarıs®°; Omnı1s quı uL-regem demonstrat (praes. consuet,)°®
semet1psum (verb suum), hostis I! adversarius)®” est (praes. consuet,)
ille Caesarıs®°”. 13 Pılatus ut-priımum ®8 audıvıt verbum hoc®?® (eX)-
obtulit®® Ilesum foras, consedit ®1 thronum iıllum®? in-l1oco ıllo,
cu1 ®3 nomen]| dicıtur®3 lapıde-[re]passum I] stratum), quod®* est hebraice®4
Gabbatha (kappat'a). Et funt Parasceve (paraskevi) Paschae zatıkı)9®
ıllıus®®, fut |! quası)®” SCX tempora Sg.) I] hora) tantum®”;

dixıt ®8 udaeıs illıs Ecce DPCX vester vobıs (verb ad-vos)®®, Et70 illı7?°9
clamabant?!: T’olle, tolle 72 crucifige ! Dixıt illıs Pılatus (pilate)!®: egem
istum 74 CSO crucıfigam ? Responderunt sacerdotum-magistri illı
et el-dixerunt: Non nobıis-)> est nobis habemus nOS) ICX I] N1Ss1)
Caesar. Iunc tradıdıt iıllum manıbus”?® eorum “ crucifigeretur. Et76
1llı abduxerunt iıllum GL inducebant (verb e1s-1n-cComitatu-erat)”®. 17 ET
portabat ille (verb. uUutL-ONUSs impositum-erat ıllı) suam ‘“ iıllam Cerucem “&
ascendebat”?? in-locum ıllum, quem ® dicunt („)79 verticem® ; Cu18* nomen]

30 yt-filium Op 31 ubi audıvıt Pılatus verba aeC et intravıt
93 rursum in-templa illa verbum

nıhıl (non LB) 37 —+ ıllı 38 _ 1lı 39 m1ıhı nıhıl (non 4 D)
loqueris-ne NOVvIsSt1-ne 4 U potestatem 41 verb. ad-crucifixionem Luam

42 potestatem eo 43 merb., ad-dimissiıonem LUuUam dixit
illı *45 non es 46 super 110S Op; INCam 47 s1-1g1ltur-
forte 110  3 (om 110  - Op) SsSE tıbı commodata (commodata tiıbı 1 D)
48 tradıtor verb tradens) le INCUS tıbı grandıus peccatum *© I: 4 9 (foras-)>de
Op 50 volebat Pılatus pılate UOp; Pılatus volebat 5l Iudae1

°2 o9m illı s1-1g1tur dılıgens amıcus) 1 CS
amator amıcus) Op DD qula >6 Joquitur (praes Consuet.)
57 obloquitur praes cConsuet.) Caesarı Öp; ut-hostis contrasurgıit ( Draes. Consuet.)
Caesarı CUu: 59 verba 2eC 60 produxıit 6L le

6 2 thronos Op; in-thronis 63 UQUCIMN dicunt 28.)
hebraice 6 D as. pask’a ÖOp; Paskae 66 iıllıus

6 7 LemMPuUSs l ora fuıt utL Il quası) (om utL 1 b) SEXTUM 68 Pılatus ED
6 9 vobis illı loquebantur i1istum

pılate istum iıllıs 1S ute radıdıt lesum S
abduxerunt um Op; abduxerunt utem lesum 07 a-S Il 1pse) GCEWUGOLR
SUarmn 78 eX1VIt QUCIMN dicunt 8 0 vertic1ıs 8 1 UJUCIHMN
dıicunt 1E7)
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dicıtur®? hebraice (ebraelebr)®* Golgoltha®®. 1 erucifixerunt ilum®®,
(1 illo®® uos alı0s8” ıllınc (imıer!) et88 1NC (amıer), medium®?

lesum. Descripsit*° in-tabella®?* Pılatus (Pılates) %2 collocavıt
CL UG ıllam; descriptum ®® funt?® lesus Nazarenus (nazarevel1) Rex Iudae-
OTUMM Illam?* tabellam lectitaverunt?®* Iudae1 multı?% qula propinquus
funt C1vıtatı?® 1ıllı9®6® locus ille?” ubı?® erucıhxus-est?? Lesus?s descriptum
füunt hebraice (ebraelebr) latıne (p romınebr) STACCC., Da Dixerunt 0©

Pılato sacerdotum-magıistrı 1ı1llı Iudae1104 Ne describas: Quoniam*9® KRex
Tudaeorum?*9®, Sed107 qula Joquebatur*®® quon1am *®® CZO Sul Rex Iudae-
orum 10 Respondit**° Pılatus: Quid I! Qquod)**! descr1ps1 descr1ps1.

KT populı homines I] milıtes)}:%, ut-priımum **“ erucifixerunt Ilesum,
Sürmpueruntef vestem e1us, et diviserunt ad- |! 1n) portiones,
singulo CulGUE ) 47 populı homıiınum I] milıtum) iıllorum ut-port10-
nem 115 (CCamısıa autem 116 a quia*s fünt inconsutilıs iıllınc 7)6)119
detexta Oomnıno vE) 120 Dixerunt 121 invicem : Non rumpamus 149

1stam * sed SOrtem 1aClamus (fut mittamus) istam24, CU1US
QUOQUC |] culusnam )**® Enmt; ONSsUumMMAareLu. |] impleretur) scr1ptum
iıllud Diviserunt vestem iINCAaIll uUtL-eorum || S1ıb1)+*8, camıs1am
INCaml SOrTem lecerunt I! MIisErUNTt)7 0S et128 populı homiıines |! milıtes)
111ı hocl28 fecerunt. 25 Et steterunt*!®*?® apud CI UCEIN am lesu*??
e1us :° matrıs soror+:>+4 e1jus132 Marıam Cleophae (kleopaysı), eTt Marıam
Magdalena (magdalenelı)**3. lesus 134 ut-prımum 1dıt matrem ıullam**,

iscıpulum ** quı el-cCarus-erat I! qUuUCIMN dilıgebat)**”, Oaa stetit
propinque (ut-propinquus)!*8, dixıt matrı)>?: Mulıer, CCS filıus tuus!
DA t dıscıpulo illı dixıt140 Ecce TU:  Av NC a-Lempor (hora)14}
abduxıt illam 142 ad-domum 1?*® suam 4® 28 Oost hOocC V1idıt Iesus qu1a OINNC

8 2 hebraelebr 8 3 olgotha 8 4 191 s 5 um
S 6 erucıhxerunt Op 8 7 al108 uOos 8 8 et 89 inmed1i0

eit descripsit Ql abellam U 2 pılate el fuit scrıptum hoc
|-modo| 0C-MOdO I’b) Y 4 anc 9 5 multı Iudae1 (om Iudae1ı UOp)
legerunt (+ I1udae1 Op) 96 C1vıtatı 1lı Y ”7 C1vıtatı
Y 8 191 Q 9 cruciıfixerunt Lesum Op 10 fuıt scr1ptum 10 hebraelebr
I ef Op 102 romaebr Op; hromaebr 103 loquebantur
10 Iudaeorum 105 quon1am 106 »Rex I1udaeorum« (term.)

197 o9m sed 108 lle dixıt 109 TeX Sl I1udaeorum UOp; DE

I1udaeorum SU a O 1X1t Ulıs a quod 112 qu1 populo
es 1t qu1 114 receperunt 24 D siıngulo populo

portionem : lNlorum 116 et camıs1am Op 117 illam Op 118

quı1a 119 iıllınc (+ vE) 120 desursum (a-supra (desursum)
(re)texta 4 D) OomnınO 5 C dixerunt Op B lacerabimus 1A8 ancC

124 anc 1: uus (+ dz1) 126 inter CcOS se) Op; sıbımet1ps1s
ver. capıtıs SEN 0SS AD 127 ablecerunt SOrtem 1258 qu1
populo Ilı OCc[-modo| 129 sStetferunt apud CELUCCGIN iıllam lesu

130 Ilesu 1831 OTO matrıs Op 138 1US et 133 magdanelı
Op; magdaleneli 18i 13B SUamıl 136 um
13 qu1 el-carus-est Op 138 COram-st  tem (-stantes I’b) 139 SUac

15 M deinde dixıt discıpulo 1lı Op 141 exinde iıllınc dıe Op 142 Ma-
1am 143 dıscıpulus ille CU) SU1S apu! sua)



Das VS.- T’etraevangelıum

VE) CON:!  atum SS dixıt S1t10 1 ıbı stetit Vas 1U

plenum ACeto ; e(t) 146 illı impleverunt sponglam 11a eTt fehHE; et
HNorem (?) collocaverunt imposuerunt), e(t) praebuerunt**® Or1 eius147,

Ut-primum**8 accepit?*® lesus*>%9 aCeTtum iıllud 151 UuNa-Cum felle402
dixıt Omne ‘U6)153 CON:  atum CeST; ET inchnavıt c  5 et SUFrSUMM1-
oıt154 spirıtum. 21 Iudaeı ıllı, qula Parasceve (paraskevı) fult, urt 19(0)01

permanerent*** ıbıdem Carnles a€e propter sabbatum (Sapat 1)d quı1a
fut magnus**® 1€6S$ He ıllıus sabßbatı 499 precabantur*®” Pılatum (pilate)+ %;
[con |frıngerent*!** eorum ! |as|sumerent |] auferrent). Venerunt
populi1 60 homines I] milıtes)*®° ıllı, primo *6} 1ı |con |fregerunt C  5
1StO |-mOodo| QUOQUC unı alter1) U qu1 108 illo eruc1hx1 fuerunt?®?2.

Ut-primum *®® autem *©4 ad-Iesum*®?, viderunt!®6 quıa con|-
festim tantum *©“ fult, 107 |con |fregerunt *®® e1us. Unus
autem *6» alıquıs ]! quıdam)*”° populo |] miles) lancea [trans |fixit
latus e1us, e(/xtra)gressus-est*‘* C1Ito Cito171 Sanguls dUYUuad. KEt quı
vldıt, L  atus-estL; est testimon1um e1us ille sc1t17? qula CL U

loquitur, VOS quoque*”* credatıs (ımpers 26 Hoc fult, ONSUIMNINACC-
turl75 scriptum IUlud*!?> quon1am OS 11011 confringetur. 27 KEt deinde ]] 1te-
rum))+7® alıus lıber 177 loquıitur: Spectabunt*”® ıllum QqUCIM Z'gi)l78 trans -
fixerunt. 28 OST hoc precabatur*”* Pılatum (plate)A2? Ioseph (10seb)*!8!
Arımathaeus (arımat 1el1)*®?, qu1183 discıpulus*®* fuerat (verb factus {ut)ES2
lesu ut-[abs|condıtus !! occulte) propter 1morem Iudaeorum, desuper-
traheret 185 Carnes illas186 lesu (1esuys1); praecepit*®” Pılatus188. 20 Venit
Nıcodemus (nikodemos) QqUOQUC, qu1189 venerat (verb VenTUus Maut)
ad-Iesum (gen )191 Pr1Us |] primum), eTt recepit myrrham*** permıxtam
uNna-Cum aloe (haloj)*?* |] quası) lıbras Sg.) Desuper-

14 eTt (om Op) ut CONSUMMAretLuUr QUOYUC 1°5) scr1ıptum (om illud 41°b)
14  ör Vas (om 45) stabat 1b1 (+ Vas 4B5) plenum 146 E spongl1am

impleverunt 1lo C ver apu hyssopo (usup1 Op; usop1 1 ’D) eTt super|-
POSUeCrUNLT in-arundine acEt: et attulerunt ME ut CONSUMMAaFrETLU: scr1ptum
illud scrı1ptura ılla) 1458 RT ubı1 (temp.) 14  ° recepit 150 lesus

151 lesus Op 152 9m una-Cumm felle 153 hoc QUOUUC scrıptum
154 dimisıt 155 permaneret COTDUS 1USs D' GCEUGCHI usque| ad sabbatum
abat'1) 156 dies lle INagNUus (magnus dıes ılle 15b) sabbatı iıllıus 157ıi1nter-
rogaverun 1558 pılate 159 frangerent 160 qu1

populo ı9 prim1 illıus fregerunt TUra GT Uun1us Il alterius) iıllıus 1St0-
eodem|-modi 1062 cruc1ıhix1 fuerunt CUl illo 163 ut-prımum Up
164 16 ad-lesum Op 16 um 167 con|-
festim tanfum 16 fregerunt 169 sed un uUus 170 alıquıs
Aı statım degressus-est W NOVIT Op a d JUOQUC 174 qula fu1lt
hoc 175 scriptum CONSUMMAareLuUr 176 deinde Op 77 alıud
scrıptum Op videbunt QUCII (+ QUOQUC Op; 121 I’b) 179 inter-
rogavıt 150 pılate 18} 10sep' 15 qu1ı fuıit ab-Arımathaea
153 quıa Op 154 fuit lle (om ılle Op) discipulus 18595 tolleret
156 COrDUS 157 1l UOp 15585 et sustulerunt COCrDUS illud
1US 15 + 121 190 venıt aor Op 191 ad-Tesum
192 m1ixturam myrrhae et aloes (alos)



olıtor

rTaxerunt*?® Carnes illas1?3 lesu (1esujs1), involverunt illas1?4 aCINUS
M pannıs) uUuNna-Cum INCENSO*% S1CUT cConsuetudinem1!?5 habebant Iudaei
cura-afhiicere |! curare) mortuos*?>. 41 E fut in-loco ıllo, In-quo*9”
CrucCHXerunNt*?28; hortus, horto illo monumentum*??* NOVUM, 1ın] qQUO
(Tömel)*9® CINO collocatus fuit I] erat) 151 E propter Parasceven
illam?®9? Iudaeorum, qula Prope*?® fut oNumentum“%4 iıllud, ubi205 collo-
Caverunt lesum 295

20,1 Et in-una-sabbati ılla Marıam Magdalena (magdaneli)? veniıt
( praes. quıia* mane?>? crepusculum-matutinum tantum®, in-monumentum ®
ıllud; 1dıt SaXum illud sublatum |! a) 1anua sepulcr1. Iunc adhuc
|] quidem)” CUum-cursu® ivıit? ad-Simonem Petrum (sımon Deltresa gen.)!°

ad-unum [l alterum) iıllum discıpulum (gen.), quı1 Carus-erat lesu
I] quCcm dılıgebat Jesus), dixit iıllıs Sustulerunt Domiınum INODNU-
mento14o 11011 SCIO ubı collocaverunt I] posuerunt) iıllum Prodivit
]! eX1t) Petrus S  Uus I! alter) ille discıpulus, 1bant in-monumentum 13
illud14 Currebant ambo 1n-unum I] una 1US I] a  cr ille disc1i-
pulus prorupit*” CIt1US Petro (petresa gen.), [per |venit*? primus ( Pprded ar
in-monumentum Introspexıt?? V1idıt?3 lacınıas |] pannos)
Hası. intro 18(0)8! intravit. Ivıt?® Simon Petrus QUOQUC POSL ıllum,

intravit in-monumentum 1a28 1dıt aC1n1as 111as2"% quia posıtae-
sunt®*®. KEt mMucıinNıumM |] sudarıum : varsamagı illud,
quod fuıt in-capıte e1us, 3(0) 01 cum *®® alııs illıs mucinn1ıs?® locatum-est?},
sed 1n-se?? omplıcatum 1iN-uno loco. Tunc venıt®® NUS |] alter) ille
quoque ** discıpulus, qu1 venerat (verb VENTUS [U1t)®? praevie 1nNn-mMmOonu-
mMmentum illud®®; vVidıt?® cred1idit®®. Quia nondum Cognıtor ad‚ )37 ult
lıbrorum?37 quon1am fas est [ oportet) a-Mortuls SUTSCIC (praed.)38.
193 et receperun U 194 illud inteis coll. (linteamıinıbus coll. °D) CUu:
aromatıbus iıllıs 195 est CONSuUuetudo Iudaeıis sepelıre Op , consuetudo est Iudaeıs
in-sepeliendo 196 eTt 197 ub1 198 crucıfixus-est
199 sepulcrum 200 1N-quo ub1 Op 201 e + PDOSUCFrUNT COrDUS
illud lesu (1esuJsı1) 202 am Op; VO  - da ab UuC| 1ın Op bis 20:415
inklusıve. 203 propingquum 'Ib 20 sepulcrum 205 ubı collocaverunt
lesum

in-una ılla sabbatorum S1in magdaleneli veniıt (aO0r.) 1b S1in
gula 1D S1in dum tenebrae Sg.) MC fuerunt Sın in-sepulcrum

S1in TUN! UuC XD Sın x currebat e T' S11n venıt aor
S11n 10 S1ImMOon petresa 1I’b S1in W sepulcro I’b S1in a 1lo OD S1in.
13 ad-sepulcrum 1D Sin 14 illud Sin siımul 3D S1n 16 uUu1L1LUS

'[’b S1in 17 praecurrebat Sın 15 petresa 1 petressa S1in 19 DCI-
veniıt 4’03 venerunt (sıc!) S1n. prımum S1in ad-sepulcrum:
'I’b Sın 0 in-sepulcrum 1Ib S1in 2 3 Vv1dıt ohne Pluralınfix 1Ib

linteamina posıta S1in 25 venıt I’b S1in ad-sepulcrum {I’b Sın
27 liınteamiıina ılla I’b S11n *8 Dosıta I’b S1in sSudarıum sudarı ' I’b S1in
30 (1} liınteaminibus: alıis illıs 'Ib S1N. 31 positum 'I[’b Sin 32 SCOTSUMmn

Sin intravıt 1’D Sin 34 unNnus JUOQUC ille I’b Sin venıt prımus
Petro priıor QUam Petrus) ad-sepulcrum CD Sin 36 e viderunt et crediderunt
+ S1n * nOoOverant scr1ıpturam verb 1d] Scr1pt1) Sın 38 SUrger«c NOM
'Ib S1N



Das yS.- T’etraevangelıum 11

Congregatıi-sunt*? 1nN-unum deinde |] rursum) discıpulı 11h39 F1 Marıam
stetit |] fOr1S) apud ]] ad) moNuUumMeENtTUM *®© illud, flebat, et

dum 41 illa4? ebat, introspexıt 1in-monumentum illud Et V1idıt UuUOSs
angelos vest1itos cum-albıis 43 quoque**, qu1a45 sederunt 45 unus*® a-capıte,
unus *6® a-pedibus, ub1*7 posıtae-sunt Carnes illae I] COrpus) lesu (1esuns1) *7,

Et illı48 dixerunt 111ı a üler ad-qu1id |] quare)®®° fles ” Dixit>1
iıllıs: Quia sustulerunt Dominum INCUIN monumento®**, 1OoN SCIO ub1ı
collocaverunt iıllum. Et53 hoc ut-priımum ®® dixit, se-vertit (verb revertit
foras |] retrorsum)**, V1idıt lesum STaANTEM, non sciebat quıa lesus

Dixıt illı lesus: Mulıer, ad-quid |] guare)®? fles, QqUCIMN quaer1s
I1la hoc[-modo|®® cogitabat putabat)®” quon1am hortulanus ille est
Dixıt iıllı Domuine, SISS sustulıst1 iıllum®? mıhı-nuntija ®9 ubı collocave-
runt®:: et62 CSO tollam ıllum ©2. 16 Dixıt 111ı lesus: Marıam! Et63 illa e1-
conversa-est®®, dixıt ıllı hebraice: Rabbunı (hrabbuni1)®*, quod inter-

( pass. Magıster®®, Dixıt ıllı lesus: Ne me-tangas®”, quıa
nondum ascend1 (verb sum) ad-Patrem INCUINMN (gen.); sed ®8 169 ad-
fratres 11COS (gen.), dic illıs Ascendo ad-Patrem INCUIMM gen.) ad-
Patrem vestrum (gen.), ad Deum-meum gen ad-Deum vestrum gen.)
18 Venıit (praes.)”° Marıam Magdalena (magdaleneli)”*, et72 evangelızat”“
dıiscıpulıs illıs?3 quon1am “* Vv1idıt illa75 Dominum, hoc”?® 1XI1t iıllı Et77
VESDECIEC (nom. adv.) in-dıie illa una-sabbatı” intravıt”®8 lesus in-portas clausas
(dat., armenischer Instrumental 1aNu1s clausıs 'P)‚ ubı 191) congregatı
fuerunt discıpulı ”® propter timorem udaeorum venıt lesus et79 stetit”?? inter
e0sS0 dixit Ulıs Pax vobiscum! Ut-priımum hoc81 dixıt, [eis-Jostendit®*
manus®® Jateras ®: et85 pergavis1ı-sunt discıpulı 11h86 ut-priımum®” viderunt
Dominum. 21 Dixıt®® Ulis deinde |] rursus)®5S: DPax vobiscum! Sicut MISIt

39 ablerunt LUTSUIN LTSUII discıpulı S1Nn. sepulcrum S1n.
ut Sin ılla 121 I’b S1n 4 3 cum-albıs vestitos ED vestibus 1$

S1in 4 4 qQqUOQUC 'I’b S1n. 4 5 sedentes S1in uUuNnLUI S1in. 47 ub1
(+ 121 ) Ocatum-est COrDUS lesu (1esujsı1) S1n. 4 8 1lı S1in. 49 angelı
1Ilı 1B Sın 50 (AAF: S1n 51 1la dixıt Sın 52 e-sepulcro Sın
53 CC hoc et Sin retirorsum sa-es S1nN. 55 CUTr S1n.
56 0C|-modo| S11n 57 cogıtaverat verb ab-ılla cogitatum-erat) I’b Sin
5a8 s1-1g1tur S1in Y iıllum Sin nuntı]a m1hı ’b Sın 61 collocastı
'I’b Sin 6 2 ut CO surrıplam illum 'I’b S1in 63 retrorsum-conspexit 1la AD S:
|a|spexıit CONSpeXIt) illa foras retrorsum) Op rabı Op; rabon1
rabunı Sin 6D quod dicunt E:} Op; quod dicıtur Sin 66 + €&  — l ac]currebat
ad-occurrendum e1 Sin 6 7 (introrsum )tangas tangas S1Nn.
68 9m sed S1in 69 abı S1n. venıt aor Sın magdanelIı
Op Sin 72 ad-nuntiandum Op Sın ; eTt evangelızavıt D 73 1118 S1in.

quıa Sin ılla S1n. 16 hoc-modo Op 48 ut-prımum 1invespe-
ravıt dıes 1la una-sabbatorum lNorum eTt fuit VESDECI dies 1la una-sabbatorum
Sın eI. 1lanuae (+ illae S51n) praeclusae fuerunt ubi (+ 121) fuerunt (om fuerunt
1D) discıpuli occultatı (+ fuerunt :D) Sın 79 (con)stetit Sin 8 Ü inter os
4°D 81 eTt ut-prımum hoc e} hoc ut-prımum Sin 8 ° iıllıs Sın
8 3 e1us 8 4 latus Op; latus QUOQUC SUUIIL S1n. 8 5 T S1n. S 6

8 Sın 87 CU S1in. 8 8 dixit iıllıs lesus deinde Up; deinde 1x1t llıs
IBD: dixıit iıllıs secundo lesus Sın

D *



olıtor

Pater: et$ CO JUOQUC em1tto VOS. Et hoc?® ut-priımum dıxıt, insufflavıt?*
P} dixit??: Accıpıte Spirıtum Sanctum. 23 SIS)3 alıguibus (sg. quıbusdam)?®
[re|miserıtıs peCccata, |re|mittentur?* peCCaLa eorum 4: et |quae] Quorum®?
prehensa facıetis retinuer1t1s), prehensa SInt |]retineantur)9 'Thomas
(t' oma) unus?® duodecım illıs?% CUu1l nomen| dıctum-est gem1nNus
praed.), 11011 CUIMN 1S Mut ® quando®?® venit lesus. 25 Nuntijabant1®® a]_ü101
11h101 dıiscıpulı Quoni1am vidimus *®3 OmM1Inum. Et ille104 dixıt iıllıs Nıs1195
videro in-maniıibus e1us prodıg1um |] siıgnum)*°% clavorum illorum 106
adegero* dig1tum meum+*®9®* in-locum Illum clavorum *0® attıgero++® INalu
INnca AacCCc latera eius ı: non 11ı credam. 26 KEt POST OCTO 1es$ congregatı-
sunt*1® rursum *11© discıpulı CIuSs *79 ' Thomas QUOQUC ıllıs Intravıt!14
Iesus CLE Ihıs |] apud 0S in-portas praeclusas (dat., armeniıscher
Instrumental 1anu1s clausıs /con>stetit inter eosll7 eis-dixıit118:
Pax vobiscum! D Iunc11? 1X1t "LThomae: Infer dig1tos tuos**%, et121 INC-

attınge hıic 1de INCAS, et! 2ınfer INanum tuam!?%*4 eT adıge!
in-latus INCU:  9 ne-NMas!24 ineredulus *42 sed crede! 28 Respondit**® el-
1X1t 'LThomas1?5: OMINUSs INCUS Deus INCUS 20 Dixıt illı lesus: Quia
me-vıdıst1126 eredicistu12%: beat1ı!?28 quı 11011 viderunt (verb a-quıbus
11011 visus-sum)*?® credent 139 Multa131 alıa QJUOQUC prodıgl1a ( praed. Sg.)
fecıt131 lesus discıpulıs illıs13? SS 155 QuaC S£.) 18{0781 Seripta+34 SUNT
Sg-)135 in-lıbro hoc 21 uan descriptum-est*?6, crtedatis 3,

credatis vitam geternam *®® recıplatıs*** nomıne e1us.

59 9m E1 S1in Q () ut-prımum hoc UOp; CU) hoc S1in ın]|sufflavıt
iıllos 1Ib Q 9 e1s-dixıt dixıt Ilhıs S1in. Y 3 s1-1g1tur alıquae quaedam

S1in 9 4 |re]mittentur illıs eis-[re]mittentur Sin 9 5 s1-1g1tur alıquae
quaedam) |quae| UOTUMN S1in) apprehenderiıtıs retinuerI1t1s) apprehensa

Il retenta) eEerunt S1n 496 —+ ılle S1in / 9m 15 S1in fuıt
CU Ulıs Op S1in 99 quando (+ 121 ) Sıin; ubı 121 100 E1}

S1nNn 101 alıı ıllı S1in 10 quon1am Sin 103 1OS
104 ille S1n 105 s1-1g1tur 110  - Sın 106 iıllam

clavorum S1in 107 deposuerö collocavero S1n 108 dig1tos MCcOS
109 1n-notam illam pedum S1n 110 collocavero INnCcamnmı 1N-

latus 1US S1n 11l NCYUAQ Ua S1in Ü LTUrSum—mnl congregatı
fuerunt erant) Ö TUrSum fuerunt S1n. W . dıscıpulı abıintus Intus)
ÖOp; abıintus discıpulı a discıpulı 1N-UunO l0co S1in 114 ef intravıt
115 CU: iıllıs S1in 116 1in-1anuas perdusas (clausas Sın) S1n.
a dıiscıpulos Ja 1X1t iıllıs Op S1in 119 deinde S1in 120 hıc S1in
MR et me-attinge hıc S1in 1: er infer Luam 1923 colloca
Sın ; mıhı1ı-colloca Luam 1924 incredulus fas VEr operarıs ass
Sın 1295 respondit 'LThomas et illı S1N. 126 vidist1ı S1in. 127 credis
Op; credis 1N-me (2) 15 125 SUNT Sin 129 quı1 110  - vide-
rint ver. a-quıbus 110  ; vVi1sus-ero) S1in 130 1n credent ver| credıbilıs-ero)

S1n 13 multa prodigla s1gna) lıa pl.) QUOQUC peratus-est Op;
multa alıa QUOYUC prodiglıa s1gna) Operatus-est Ib S1in. 132 llıs
133 1US Il SU1S) n S1in 134 descripta Sın 135 SUNT DE S11n 136 hoc

scr1ptum-(descriptum- S1n) est 1b Sın ; aeCc scr1pta-sunt Op 137 qula
lesus Christus 1ste) est Fılıus Del Ad’; quıla lesus Christus K’riste) Fıliıus Del
est qula lesus eeqt Chrıistus Kiriste Fılıus De1 Op; qula lesus Christus K’'rıste
OT: Fılıus De1 S1in 138 Sin 139 habeatıs S1in



Das ysh- T’etraevangelium

21,1 OSst hoc deinde !] iterum)* permanıifestavıt“ lesus® semet1ipsum
(verb suum)? discıpulis SU1S u INATC illud 'Tıberijadis (tiberi1ajs1);
et* permanıifestatus-est hoc[-modo|*. Fuerunt 1In-unum I] una)® Simon
Petrus (sımon petre) Thomas (t'oma), Eun nomen| dictum est gemM1INUS, eT
Nathanael (nat’anael), qu1ı funt a-(Cana Galılaeae, eTt filı Zebedae1 (zebedesi)
alıı discıpulıs duo Dixıt ıllıs 1M0nN Petrus: Ibo® pıscarı®, Dixerunt
ıllıa Ibimus? 1105$ quoque** tecum*®. Et11 prodierunt*? gress1-sunt-
ad |] ascenderunt)*? in-navem**; in-ılla nec*>® unum *> prehenderunt.

Ut-primum**® IHUXTES . stetit!® lesus in-marıs-margine 111019. 11011 autem *®
agnoverunt“* Llesum?? discıpulı 11h_22 quon1am“*® Iesus Sl Dixıt iıllıs
lesus: Puem,; habetis quıd manducabıile24 ? Responderunt el-dixerunt:
Non?>, Dixıt illıs: Locate |] mittıte) adhuc?® dextram VEeTISUS [ in
dexteram) NAavıs 1st1us SAaSCHAIM istam?*®, invenletis?”. Locaverunt, 11011

(ver AtLTAaClldre (Ad* attrahere: EexXiIrTrAaCctare extrahere Ad“)
multitudine illa pıscıum *®, E1ı-dixıt?? discıpulus ille30 quı1 Carus-erat lesu
!! QuCcmM dılıgebat Iesus), Petro®1: omınus?? estTt. Simon DPetrus®® u_
priımum audıviıt quon1am*®* OmMI1INuUus SSLT, SE-SUCCINXIT Cırcumlıgamento®°,
quıia nudus fult, cec1dıt-ın inc1dıt) in-mare?®. Et qlı137 111138 iscıpulı
venıebant Have * quı1a 1O  a longe fuerunt ad-arıdam*®, sed ut |] quası)**
ducentis cubıtıis praed.) .9 plagam |] re  9 erb. ab-e1s-
attracta-era aga am una-cum *® piscıbus (COLL.) . Ut-primum**
prodierunt ad-arıdam *°, spectant“*® |quon1am] locata-est*”, PISCIS *
unus*? ıllam e panıs®°9, Dixıt illıs >1 Iesus: Miıhi-afferte
piscCIbus ist1s?3 quos®* vos”? prehendistis nunc®®. 14 Intravıt>” Simon Petrus
(sımon petre), extractabat |] extrahebat)®® sagenam®* iıllam ad-arıdam®?

LUTSUINNN manıfestaviıt semet1psum lesus Er hoc-modo
manıfestavıt T6: mänıfestaviıt autem hoc-modo Op sımul zebedesı1ı

1US abıbo retiarı venl1emus 10 1105 UJUOJUC venle-
ILUS (om tecum) 1Ib 1: e 12 exierunt intraverunt

eb 15 nıhıl et ut Op 17 illucescebat 18 con)stetit
Op 19 1n-margine MmMarıs Op; D' margınem marıs et 110  -
271 scı1ebant A lesum dıscıpulı 1l qula obum habetis
quidne 2 5 1pse plagam rete) illam (1stam I’b) dextram
ECTSUS Il dextrI1s) Navıs iıllıus D7 Ilı ÜEEe: nOoN-1am POLUCFrUNLKL
protahere iıllam (om ıllam 1’b) prae) multitudine piscıum 20 dixit Petro

30 1lle Up; Petro 844 , DPetro 844 quon1am Dominus
3 844 34 quı1a 844 SE-SUCCINXIT M

SE-SUCCINXIT Op: convestione tunıca) SE-SUCCINXIT 844 SS In (rO ET SCINC-

tıpsum ver| SUUM) ad-mare 844 &7 alıı 844 3 8 111ı
844 39 NaVve 7D CUMNN-DNAaVeEC Op; MNAaVC solum-venı1ebant

844 terrae terra) 844 *41 9m ut 844 414 et protrahebant
(extrahebant Op) plagam 844 pıscıbus pl.) plenam 844 4 4 et UuTL-
priımum UOp 844; ut 4B 4 5 e(xtra})gressi-sunt ad-terram 844 4 6 viderunt

844 * Dprunam positam ver.| locatam) 844 *8 5iscem 8A44
49 uNnNus 844 844 5 ı 1lı 'C ’b 844 Z  v recıpite 844

illıs 844 54 NUNC VOS 844 56 HUE Ib D 7 HEO*
dıvıt 844 5 8 attrahebat O“ protrahebat 844 ad-terram plagam iıllam
T plagam iıllam ad-terram Op 844



olitor

plenam permagnıs piscıbus (coll.) quinquagınta trıbus; tantıs
plena fuit®* 11011 SC1SSA-EST plaga illa Eıis-dixıt®? lesus: Venıite, prande-
1MUS |] prandeamus)®®, Et CINO (ver vın)9% ex65 discıpulıs audebat®®
interrogare eum ®® : Quoniam qu1s es » scıiebant®” qula Omınus ®® est

Recepit® illum lesus”® tradebat ‘4 illıs, isto[-modo|]”? QUOQUC
pıscem iıllum ?2. Hoc tert10 (verb tres V1iCes tertia VICE permanı-
festatus-est”® lesus discıpulıs 1111$74 exunde qu0) 75 SUurrexIit a-MOTTtUlSs.

Kt ut76 pranderunt, 1X1t Simon1 Petro lesus: Sımon Ionae (10najs1),
tibiı-carus-sum ”” egO® I] dılıgıs me) amplıus ”® hıs FEi-dixıit ille®9: que,
Domiuine, SC1s81 quı1a m1ıh1i-carus-es diligo-te). Dixıt 111182 : Per-
pasce®® (2 m»erb arletes) 11COS. Deinde dixıt ill184: Simon lonae
(10najsı1), tib1i-carus-sum ego r Dixıt i1lı86: que; Domuine®”, quıa mi1ıh1l-
Carus-cs FEı-dixit®® Perpasce DEeCcDTatr mea 17 Dixit?®© 11h91 tert10 (verb
Lres VICES tertıia VICE)PP Siımon lonae (10najsı)?®, tibı-carus-sum ** ea0 7
Attristatus-est?® Petrus, quia dixıt illı tert10 (verb tertia 10 tibi-carus-
Sum *® eg0?9? Domuine, INNC SCI8+00, et omne101 agnosCIs
(2£.)102,equia m1ıh1-carus-es Dixıt lesus Perpasce VeS 1iNCcas. 18 Pro-
fecto (mart’liad) 1ustum (mart’alı)*°® loquor t1b1, quia*9* dum PUuCTI fuisti *04
a-[temet]1pso (verb. a-capıte)*!°> CONCINZI1S (ıt concingebas) cincturä acCC

15 1't.)105 QUOCUMMYUC VIS ; quando senuerI1s, tiıbi-sublevabuntur
manus*®*®, alıı te-concıngent ( fut te-ducent*®® a-quo[-10co] (sada

it‘)109 18(0)8! voles. Hoc110 dixıt, quila**! edocebat11ı qua glor1ıfi-
cabıt |] glorıficaret) Deum Et hoc ut-prımum ;* illı In-
SCQHUETC HN me! Reversus-est *14 Petrus (petre) 1dıt discıpulum ıllum,

pıscıbus (DE) quı fuerunt es 844 tantıs plena funt Op;
et (om 'I’b tanta fuıt 5’3 844 6 2 dixıt illıs 8344 ; 1X1t illı Op 63

(om I’b) prandebımus (prandete Op) 844 NECINO (ara VIN) 844; 1am-
110  - qu1s 65 us-es discıpulıs ıllıs 844) 844 illo 844
6 7 NOVEeTrT: Op 844 6 58 Dominus a-sS 1pse) ille Op; a-SC Dominus 1le

69 venıt lesus et recepit Op 844; recepit lesus lesus
844 radıdıt 844 et piscem iıllum isto-eodem |-modo|
844 manıfestatus-est 844; (eis-)manifestavıt SU1S 844
15 C 844 ub1 (temp.) ut-prımum 77 t1b1ı-carus-sum-ne

’8 ego-ne Op 844 7’9 magıs plus 844 S0 dixıit ıllı 844;
DPetrus R1 nost1 844 82 dixıit illı lesus dixit lesus 844 de-

844; (de>pasce Op deinde dixıit ıllı lesus secundo dixıt 1lı
secundo EeEsSus 844 x& 5 CDO-I1C 844 86 dixıt Petrus el-dixıit 844
87 + T nost1 Op 844; SC1S 8 8 dixıt illı AdC; ıllı lesus 844
89 OVECS LL11CAS OVCS 1L11CASs illas 844 deinde dixıit ül lesus
92 tertium 844 93 jonajsı 844 tib1i-carus-sum-ne 1Ib 9 5 CDZO-I1C
Op 844 Y 6 contristatus-est Y ”7 tertiıum S1imon lonae (10na)jsı)
9 8 tibı-carus-sum-ne CZO-NC 844 100 OILLILC nost1 101 OINMNC

Op 102 nost1: et 103 INnen Iinen 104 ub1 (temp.) fulst1ı 1uvenis
105 cCONCINXISt1 a-temet1pso verb a-capıte SUO) et ambulabas 106 t1b1i-

(ex )levabantur DU Tuae 107 concingent (fut {£1:) 108 te-abducent
abducent Op 109 qUO (vıdre ınterrog.) 110 111 et

sciıre-fecıt 1a deinde 113 (introrsum )sequere R CONVETITSUS-
est
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quı Carus-erat lesu I] QUCH dılıgebat Iesus), gula sequebatur**®, quı1
quoque**® aNNISUS-eSst pectorn**" interrogavıt*!8; Domuine, qu1s est tradıtor
(verb tradens) tuus11? » 21 Hunc ut120 vidıit Petrus (pDetre)1a, dixıt lesu:
Domuine, ad-hunc (term.) auid *227 Dixıt illı lesus: S1-1g1itur volam ut123
STEeTt ]! maneat) iste USque| ad-meam ventionem |] adventum )*?®, ad-te
quid ? AQ insequere me124 D7 Kt ESrTESSUM-EST verbum hoc ad</versus)1?>
fratres, quon1am discıpulus ille 1n morietur. Kt 110172 1XI1t ıllı lesus1?26 ;
Non morIletur, sed S].127 volam quon1am**® /s1) STET usque] ad-meam
ventionem |] adventum )*28, Hıc est discıpulus ille, quı propter
illum ]! de eO) a 29’ qu1130 QUOQUC Perscripsitk?? hOC, SCIMUS 131 quıa

est testimon1ı1um e1Us. Est autem *®2 ud133 QqUOQUC multum
quantum operatus-est M fecıt) Jesus:?2. quod*** s1-forte perscriptum fut
|] esset)!?5 singıllatım, non-forte (vermca)*}36 reg10 I] mundus) 2eC COMN-
TinNuLt ]] cepisset) descr1ptos illos lıbros (coll.)
31n quı1a sequebatur 116 121 Op A 7 in-cenatione cena)
1la pectorı1 e1us 1158 el1-dixıt dixit iıllı Op 119 qu1 tradıt
120 1gl (sıc!) OBp: ut-prımum 131 er Op *52 DrODter unc quı1d dixist1

123 ESSC (commorarı) i1stum gen donec ven1am 124 (introrsum )-
SCYUUCIC 125 ınter 126 + quon1am 127 s]-]gitur. 1258 1stum
gen CSSC (commorarı) ad ventionem INCaml 129 hoc Op; 42eC 'Ib
130 et qu1 descr1ipsit 131 novı Op; scıt 132 et SUNT (est I’b)
133 alıa QUOQUC multa QUAC D  UuS-€ESL teCIE) lesus OB; alıud QUOJQUC multum
prodigium sS1ignum) quod D  us-est lesus 'Ib 1: qQuUuaC 1395 descr1ibe-
bantur describerentur) 136 nec-adhuc (nec-adhuc-forte T BD) Cog1to (om
Cog1to I’b) quomodo-{forte (om quomodo-forte I’b) reg10 4aeC sıbı-rel1quit CC=—

pisset) perscr1ptos 1lıbros Amen (om inen I’b)



Das anaphorische Fürbitigebet der Basiliusliturgie
VO:  ;

Hıeronymus ngberding OSB

Als Jean Oresse und Emmanuel Lanne e a  Fe 1960 ein umfang-
reiches Bruchstück der ag Rezension der Bas in saıdıschem Koptisch VOI-
öffentlıchten?, nahm Bernard GCapelle völlıg SUua sponte diese Neu-
entdeckung ZU Anlaß, meıne Auffassung Voxnl dem Verhältnis der ag
Rezension ZUT by* och einmal mit allem Nachdruck verteldigen. er-
dings beschränkte sıch Capelle dabe!1 WI1e ich VOTLT mehr als
e1big en auf das eucharistische Hochgebet. Es bleibt also och die
Aufgabe, diese Auffassung Von dem gegenseıltigen Verhältnis der beiden
genannten Rezensionen den übrigen en der Anaphora prüfen
Für den Bereich der Kpiıklese hat bereıits Alphonse Raes WE auch
1Ur kurz, doch MIT aller Deutlichkeit betont, ans l’epiclese
de la recension byzantıne partıe z  est Das primitive«*, Das schwierigste
Ü 1im Rahmen dieser och leistenden Arbeit stellt ohne jede rage
das anaphorische Fürbittgebet dar Darum sEe1 CS hıer angegriffen.

Vorbemerkungen
Da CS hıer LUr darum geht, das Verhältnis dieser beiden Rezensionen

1mM Bereich des anaphorischen Fürbittgebetes prüfen, scheiden WIr alle
Fragen, welche ber dieses 1e] hinausgehen, grundsätzlich Aaus.,. Wır berück-
sıchtigen also weder die S Rezension des anaphorischen Fürbittgebetes
der Bas och dıe entsprechende Arın Rezension. Wır verzichten atuıch dar-
auf, die Urgestalt dieses Fürbittgebetes erarbeıten.

Daher kommen als Quellen für HSGT E Untersuchungen zunächst 1Ur die
Unterschiede zwıischen diesen beiden Rezensionen in Betracht. Diese
Unterschiede erstrecken siıch auf ein Doppeltes:

auf die textliche Fassung der einzelnen Bıtten;
auf dıe Reihenfolge der einzelnen Bıtten.

Da siıch empfiehlt, jeden dieser beiden Gesichtspunkte geschlossen
und 1m Zusammenhang 1Ns Auge fassen, prüfen WIr zunächst 1LUTr den
Wortlaut der einzelnen Bıtten. Da WIr ulls €e1 jedoch eine bestimmte
olge ten mussen, wählen WIr als maisgebend die Reihenfolge der

Un Ftemoıin archaıque de la lıturgıe de Basıle. En NNEXE“ Les hıturgıes
«basılıennes » et saınt Basıle Dar Dom Capelle Bıblıotheque du Museon
(Löwen

z 45-67
Engberding, Das eucharıstische Hochgebet der Basılevoslıturgie T’heologie

des chrıistlichen Ostens Münster
Un NOUDEAUÜU document de la Liturgıe de Basıle OrC hrP 26 (1960) Pl
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d Rezension Wır wollen amıt indessen keiner Weise iırgendein Ergebnis
vorwegnehmen

Fuür dıe Beurteilung der textlıchen Fassung der einzelnen Bıtten kommen
wıieder dıe allgemeinen Grundsätze der Bewertung lıturgischer Texte
Betracht, ber die WITL uns schon einmal ausgesprochen haben® Bezüglıch
ihrer Anwendung SC1 aber C1M Grundsatz Von vornherein 1er er
Deutlichkeit hervorgehoben Da uNs ja gerade darum geht, das Verhältnis
der by Rezension Au d UuNVOICINSCHOMMECN bestimmen, soll Laufe
dieser Untersuchung nıemals das bloße Mınus d oder das bloße Plus

Dy für sıch alleın C111 Argument bılden Erst WCLN diesem bloßen
Befund C1Mn anderes gument hinzutritt, soll dieser Befund berücksichtigt
werden, aber auch annn wıederum 1LUFr dem Ausma{3 als dieses NEeU
hiınzutretende Argument Beweiskraft besitzt®

Fuür dıe Beurteiulung des Wortlautes der textlıchen Fassungen der d
und der Dy Bas sind VOL entscheidender Bedeutung JENC ‚Lexte, welche sıch
durch den Wortlaut als verwandt Das Sind die Bıtten
der bDy Chrys, zr Jak ZE Greg, SE Mark (mit PapStr) Etwas eiter ab-

stehen bereits dıie Fassungen den pKo Diese Verwandtschaft
annn nıcht durch den bloßen Zufall YTklärt werden Nıemand annn dem
Schluß ausweıchen, daß dıe C111C Fassung ach der anderen abgestimmt
worden 1ST Welche VOoNn welcher und ob unmittelbar oder durch Kınwiırkung
VONn Gliedern, die unNs nıcht mehr faßbar Sind bleibt jedem einzelnen
Fall prüfen Je ach dem Befund richtet sıch das Maßß der Sicherheit
der WONNCNC: Tkenntnis

Weıiıter abstehende textliche Fassungen werden LUr ann berücksichtigt,
WECNN auch durch SIC dıe extlage 191581 und entscheidend beleuchtet wird

Es gSeENUgT aber nıcht, bloß die Unterschiede zwıschen den textlichen
Fassungen der einzelnen Bıtten der d Bas und der Dy Bas beachten
Von Bedeutung siınd auch JENC Fälle, welchen die ag Bas und die Dy Bas

Gegensatz den übrigen Lıturgien zusammengehen. Je ach der
Art olchen Übereinstimmung annn .1 ihr C1inNn Anhaltspunkt für dıe
Tatsache gefunden werden, dafß dıie dBas und die Dy Bas wirklıch auf C1NC

SCMECINSAMC Vorlage, die r-Bas, zurückgehen Dagegen 1ST be1 der
großen erwandtschaft den textlıchen Fassungen des anaphorischen
Fürbittgebetes der VO  - uns eben beschriebenen Tuppe VO  - Liıturgien C1LI1IC

Übereinstimmung zwıischen der äg Bas und der by Bas, die auch 1ı anderen
Liıturgien finden IST, eın untrügliches Anzeıchen für CLHC Herkunft dUus
der r-Bas

TrChr ZU (1955) 341
SO besteht Aö Sdi keıin Grund der Annahme, da{3 der äg Bas CIiE eLiwa

der Ur-Bas bereıits vorhandenes für den Kaiser ekundär ausgeschıeden
worden 1St vgl we1liter unten.

Als auifserhalb dieser Gruppe tehend betrachten WIT das anaphorısche Furbitt-
gebet Euchologion des Serapıon; ErSt recht dıe Fassungen den einschlägıgen
Papyrı
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Au diesen textkritischen Überlegungen treten die Erkenntnisse, welche
die allgemeıne Geschichte des anaphorischen Fürbittgebetes WI1IE des
Fürbittgebetes überhaupt biletet.

Endlich 1St für dıe Bewertung von entscheidender Bedeutung, WC für
ein alıud der DYy der der ag Bas eine außerhalb der Bas lıegende be-
stimmte Quelle? benannt werden kann

Als Grundlage für die textkritische Bewertung einer jeden Fassung dient
jeweıls die alteste erreichbare Gestalt oder jene, welche wahrschein-
lıchsten als alteste gclten hat?

Dıe textlıchen Fassungen der einzelnen Bıtten
Dıie Bıtte Ffür dıie Gesamtkırche

Gegenüberstellung verwandter lexte1®

(DIE Übersicht behindet sich aus technischen Gründen oben auf 20 und 24

Dabei kommt als ue. nıcht iınfach dıie 'T’atsache 1n Betracht, da{i3 sich be1
irgendeinem Schriftsteller oder 1n irgendeıiner Liturgie die leiche oder einNne ähnlıche
endung findet, sondern als Quelle können i1L1U jene Stellen Berücksichtigung
finden, VO:  } denen I1Nall mit Fug und Recht annehmen darf, Sie dem edaktor
der as auch bekannt W Im Rahmen olcher Quellen nehmen den PeTSTIEN
aTzZ die assungen jener anaphorischen Fürbittgebete ein, welche WIr soeben als
geschlossene Gruppe gekennzeichnet en

Deswegen scheıiıden WIr die Nebenrezensionen der DYy Bas WwI1Ie die armenische,
georgische, kırchenslawiısche, arabıische USW. sofort aus. Deshalb WITLr
unlls auch, be1 der ührung der Dy Bas jedesmal das Zr hinter das Dy SseLZEN.
By Bas bedeutet also sofort die Rezension dieser Gestalt der Bas FKür die
L Rezension der Dy Bas dient Vat arb 220 und für dessen Lücke dıe Hs
Grottaferrata VII nebst den Bruchstücken Adus der Uffenbachschen Bıbliothek
dus dem be1 106, 902-1 Von den Lesarten der durch OW und
AFemMpDe1as bekannt gemachten Hss erscheinen 1Ur diejenigen, welche wirklich
spruch auf Berücksichtigung haben

Um dıie Zahl der Anmerkungen möglichs verringern, WITr hier ein
für alle dıie Zeugen, ach welchen die einzelnen Liturgien 1mM Verlauf der
Untersuchungen benutzt wurden: äg gr Bas: Ren ‚68-71 Bas Doresse-
Lanne Anm bo Bas das auf Kosten des Qommos Ata-llaha mit Autor1-
sierung durch den Patrıarchen NT: VI 1960 herausgebrachte Kuchologion; das
Euchologion der unilerten Kopten alro Ren ‚ 16-18 at  D“ Bas Se-
bastıan Euringer, I)ıe atnıopDısche Änaphora des Al Basılıus Orientalia Christiana
36,3 Rom DYy Bas Brightm SW 83/5; 1 rempelası AL TPELG
AELTOUVPYLAL (Athen Dy Brightm und SW und Irempelas.
SI 26,208-20 sy Jak AnaphdSy 4152 10 un! Rücker, Die
syrısche Fakobosanaphora nach der Rezension des Fa’göbh DOoN Edessa Liturgie-
geschichtliche Quellen Münster ag I (Grepn Ren ,99-104 ag ko

BerlinerGreg: Ernst dt Iıe Roptısche Gregoriosanaphora
Byzantinistische Arbeıten er. PapSdtr Johannes Quasten, Monu-
NIa eucharıstica elr lıturgıica vetustıissıma Florilegiıum Patrısticum Bonn
30 ag xı Mark Brightm und SW und die beiden 1n @eoloyie 26 (1955) 14-2306
veröffentliıchten Hss der Patriıarchatsbibliothek Alexandrien. pKo Quasten
a.a.0 WD und Brightm un! Hr Funk, Dıdascalıa et CGonstıitutiones Abposto-
lorum (Paderborn
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Beurteilung
DiIie Unterschiede zwıischen der d und der Dy Rezension der Bas sind

folgende:
In der äg Bas fehlt die Wendung NC (XTCO TCEP_QCT(‚OV E@wC TEOATOV UNG

OLKXOULLEVNG. Eıne solche Wendung fehlt uNserer Übersicht auch 1ı dem
das Jh gesetzten PapStr WI1C der by Chrys, welche manchen

Stellen nachweislich altere Stufen der extentwickelung bewahrt hatıı
Dieser außere Befund weckt den Verdacht, daß der Redaktor der by Bas
hier C1iN!| sekundäre Erweıterung VOTSCHOIMMCN hat

Dieser Verdacht WIF: bestärkt WCLN der d: SE Mark dieselbe
Beobachtung machen können während PapStr Von dieser Wendung nıchts
we1(l ennt die SI Mark Dbzw die bo Cyrull diese Wendung sehr wohl

Zu diesem außeren Befund kommt das iNNeTre Krıterium das Auftreten
CihNer solchen Wendung entspricht dem Fortschritt der theologischen Er-
kenntnis und dem Bedürfnis, wichtige theologische Einzelheiten auch
ext der Liturgien ZUIIN Ausdruck bringen

Ergo außere WIC iNDNeTrec Kriterien C1iNCN begründeten erdacht,
by Bas hiıer C111 sekundäre Stufe der Entwickelung darstellt

Fuür unNnseren Gesichtspunkt 1ST außerdem och beachtenswert, da der
Wortlaut dieser Erweıterung der Dy Bas sıch nıcht 1Ur VOo. MI der
Fassung der d Greg deckt sondern auch Wendung der
ede des Johannes Chrysostomus auf den Bischof Eustathius Von Anti1-
ochıen AÄus diesem Befund erg1ibt sıch ZUMM mindesten, diese Wendung
bereıits ZAEE eılt C11CS Chrysostomus bekannt Wr Es kann also nıcht
Sicherheit geschlossen werden, da{f3 der Redaktor der Dy Bas diese Wendung
be1 der d: Sr Greg entlehnt hat

Des 1ST beachten, Johannes Chrysostomus diesen (J1e-
en anderen Stellen auch eIWwas anders faßt: der Z omiılıe

Apg NC EXKAÄNGLAG NC S7eL TEDATOV*“ und de prophetarum obscurıtate
NC EXKAÄNTLAG L MEOXT OV UNG YNC EXTETALEVNG !}

Kın wichtiger Unterschied zwıschen der d und der Dy Re-
ZEeNSI0ON der Bas 1ST der atz der Dy Bas XL TOV TOUTOV

OTEDEWOO UE XQOL NC GCUVTEÄELACG TOU KLOVOC
Eıine Bıtte für die CISCHC Kırche und für die konkrete einzelne Kırchen-

gemeınde hat nıcht DPr1011 als sekundäre Erscheinung gelten afür
spricht schon die Tatsache, da{f3ß der Jak das anaphorische Fürbitt-
gebet Sanz betont beginnt der Bıtte UTEO NC XL SZVÖOEOU DALGOV

Sowohl diese nıiıcht überhörendeNC LUNTOOC TG EXKANGLOV14,
Betonung WIC die Übereinstimmung der verschiedenen Textzeugen der

(Fortsetzung des Jextes auf H() unten)

Vgl 45 (1961) 20/9 und 46 (1962) 272 60 insbesondere 46 (1962) 60
60 266

13 56 182
26 206
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PapStr by Chrys Jak Joh Chrys?®
UNEO ÜTEp.r#)o()n’rt UILER

UNG UNG UNG

MKOATX TG TNV
OLXOULLEVNV

o  AYLAG G OU X  NLG AAy  LG O QU

XL LOVNG

XAOoALKNG KXuOoALKNG XL KXAÜOALKNG XXl KXOOALLT,
ÜTOCTOALKNG ÄTOCTOALKNG

EXKAÄNGLAG EXKANGLACG EXKAÄNGLAG EXUANGLAG

TNC o  n
OATOV r  E@wC
TEDATOV TNG
OLXOLLLEVNG

(Fortsetzung des Lextes Von 19)
in diesem un spricht eindeutig dafür, dafß 6S sıch hier altestes Text-
gul der Jak handelt Ebenso 1st beachten, das anaphorische Fuür-
bittgebet der Sy Ap Ilö) welches sıch innerhalb der westsyrischen anapho-

15 In der ede auf den Biıschof ustathius VO  e Antiochien 1e
aber auch die anderen Fassungen be1 ohannes Chrysostomus 1m Corpus der
Darlegungen.

16 AnaphSy . 720
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Dy Bas pKogr äg Mark ag gr  reg äg gr Bas
WVNOONTL XupLE LWVNOONTL XupLE WVNOONTL XLPLE UWVNOONTL X0pPLE ÜTEP
EG TNGC SLONVNG TNG TNG UG

UNG >  v XYLAG  A G OUy  LAXC G OU

KL LWOVNG LOVNG

KAOOALKNG KL KXuOoALKYG XL KXuOoALKNG1? KAOOALKNC KL
ATOGTOALKNG ÜTOCTOALKNG G OQOU 50018 ÜTOGTOALKNG
EXKAÄNGLAG EXKÄNGLAG EXUÄNGLAG EXUAÄNGLAG EKUAÄNGLAG

TNG o  n YAG 1E =- TNG ATTO TNCG S  n TNC o  A —

OXTOV WEYXPL TOV E@C r  SC 4  SCOXTOV OXT@OV OXTOV
TEPATOV ÜTNG TEDATOV TNG TEOXAT@OV TNGC TEOATOV

OLKXOLLLEVNG OLXOULEVNG
XXl ELONVELTCOV XL ELONVELTOV
XÜTYV KÜTNV

DV TEOLETOLNOA® IV TEPLETOLNGA® IV TEDLETOLNOO®
SV T TLLLOGO T TLLLOGO T TLLLO
XLLATL TOU XLLOATL TOU XLLATL TOU
YOLOTOU O QU YXOLOTOU O QU. YOLOTOU G OU

SE  ÖTOC ÖLXMUACENG
LÖTHV ÄGELGTOV
KL AUAÄUÖOMVL-
G’TOV

XL TOV XYLOV
OLX0vV TOUTOV
OTEPEWOOV

WEYXPL TNG OUV- XX pL TNG OUV-

TEÄELAG TOU TEÄELAG OU
XL VOC XLÖOVOC

(Fortsetzung des 1 extes Vomn 20)
rischen Fürbittgebete dadurch besonders abhebt, och nıcht das
spätere Schema der sechs bteilungen aufweıist, neben der Bıtte für dıe
Kırche 1m allgemeinen auch och eine Sonderbitte Dro ecclesıa hac ennt.

Im Rahmen der Liturgie der ApKo findet sich ein besonderes Gedenken
für dıie eigene Kırche bezeichnenderweise anaphorıischen Fürbittgebet

JM add ÄTOCTOAMLKNG.
geth G OU.
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nicht, ohl aber den diakonalen Reihen ÜTEP TNGC 2V0xös XYLAC TAHOLKLAG? },
ÜTEP TNC EKKAÄNGLAG TAUTNG XL TOU X05  ZU

Innere Kriterien scheiden also hıer für die Beurteilung A4us.

Dagegen weckt die Tatsache, da{fß 1n allen anderen, VOIL uns aufgeführten
anaphorischen Fürbittgebeten eine solche Bıtte ©  © unNnser ugenmerk.
Hınzu kommt dıe Tatsache, der Abschluß dieser Bıtte anaphorıschen
Fürbittgebet der ApKO dieselbe Wendung X y OL TNG GUVTEAXELAC TOUV XLOVOC
aufweist WIEe uUuNsere Bıtte in der by Bas Hınzu ommt ferner, da{f3ß ein
olcher Ausdruck sıch der Anwendung auf eine einzelne Gemeinde oder
Kırche seltsam ausnımmt, während S1e 1n der Anwendung auf die
allgemeine Kırche sehr wohl Platze 1st21. All diese Beobachtungen egen
den Verdacht nahe, da{f3 der Redaktor der by Bas 1er eine sekundäre KEr-
weıterung der Vorlage VOTSCHOMUNCH und dabe!1 Textgut benutzt habe,
welches 1n der Bıtte für dıie Kırche allgemeinen gebräuchlich WAar.

Das Auftreten von AT OCTOALKNG der näheren Bezeichnung der Kırche
scheint bewerten se1n WI1IeE sein Auftreten Symbolum*?,

Dagegen entspricht das Auftreten von LOVNG klar aägyptischer Ge-
wohnhe1t?3.

Zu beachten 1sSt auch das KL ELONVELGOV KÜTNV, welches die ag Bas
und die Dy Bas Gegensatz allen anderen angeführten Liturgien g-.
meinsam haben Das deutet darauf hın, da{3 diese Wendung schon 1n der
beiden Rezensionen gemeinsamen Vorlage gestanden hat Die schwer-
fällıge Verknüpfung Vomn ELONVELTOV KÜTNV miıt YV TEOLETOLNO ® SV T TLLLO
XLULATL TOU XDLOTOU GOU Lälit dıe Vermutung aufsteigen, dafl diese Wendung

dıe Bıtte Eerst dann eingeschoben wurde, als siıch bereı1ts der Relatıivsatz
Y)V TEDLETOLNG ® KTA fest mit dem Vordersatz NC XYLOAG G OU XAOOALKNG KL
ATOCTOALKNG EXKAÄNOLAG verbunden hatte

Dıie Bıltte Für den Gesamtepiskopat
die Bıtte für dıie esamtkirche schließen die nichtgriechischen

Bearbeiıtungen der ag Bas eine Bıtte für den Gesamtepiskopat. In der by Bas
entspricht dieser Bıtte der lext Brightm 3306, 10- In der gr Rezension
der ag Bas fehlt eine solche Bıtte vollständıg. Wıe 1st diese Tatsache
beurtelilen

Eıne ege. der Textkritik Sagt yStimmt ein euge einer bestimmten
Famıilıe oder eine SaNZC amılıengruppe (hier die nichtgriechischen Bear-
beıtungen der ag Bas) mi1t einer anderen amılıe (hier Dy) übereın, werden

1,488 und Brightm 10 Das Auftreten dieser Bıtte 1n der bDy 1akonalen
eiıhe dürfte auf den Eınflui3ß der Dy Bas zurückzuführen se1n.

1,514 und Brightm 22
w in diesem Sinn findet sS1e sıch auch der Oonalen Reihe, welche 1n Anm 19

zıtiert b SOWIl1e der Stelle AdUus der or Jak, welche 1n Anm TE angeführt 1St
TUa ewal  V); Notes sr ’hıstoire de PP’adjectif Abpostolıque Melanges de

sclenCe religieuse (1948) 41 -52; Bacht, Abpostolısc.
7 Vgl 46 (19062) 45, Anm 42
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dadurch die Aussagen von anderen Zeugen der erstgenannNteN Famıilien-
STIUDDC geschlagen“*.«

Sa Bas hat sogleich och einmal eine Wendung, welche einer Bıtte
für den („esamtepiskopat gleichkommt Es 1St aber kaum anzunehmen, da{fß

unmittelbar hintereinander zweiımal ekundär eine solche Bıtte eingefügt
wurde.

Somit halte ich das Fehlen dieser Bıtte 1n der griechischen Rezension
der ag Bas für sekundär.

Der Wortlaut der Bıtte
Gegenüberstellung verwandter Lexte

Sa: zweıteIYySs Dy Bas ApKo or Jak ag L Greg Fassung Fassung

WVNOONTL UVNoONTL WVNOONTL
XupLE XUpLE XUOLE KL XXl T VTCOV

TV SV OT TOV SV KÖOTT) TV SV KÖTY,
TOATEOGV 0006026 V 00006066 V

X.XL HLOÖV KL A LG X ÖTEGV STLOXOÖTTAOV
TAONG STLOX.OTEOVTAONG ÜTEP TAONCG

ETLOXOTNG ETLOXKOTTNG ETLOKOTNG
T C(DOV SV
TAON
OLXOLLLEVY)

0000602wvV 00006026 vV 000050E6V
TOOV Op00To- TCDV 0900To- TNG O o00To0- Op00To- GV Op00To- TOOV Op0oTo-
LOUVTOOV TOV LOUVTOV TOV [LOUÖN TOV LLOUVTOOV TOV LLOUVTOOV OV LLOUVTOOV TOV
AOYOV TNG AOYOV TNGC AOYOV UNG XO YOV TNG XO YOV TNC AOYOV TN  SI
ONG AANN- ONS LANN- XAN LNN- XAN ANN-
Oeiac, ÜeLaAG, ÜeLac OeLxC Oeioc Oeioc

Beurteijlung
FEıne Entscheidung darüber, ob das T COV ODÜOTOLOUVYTOV OV AOYOV TNG

AANDELAG, welches siıch der Rezension be1 dem zweiten Gedenken
für den Gesamtepiskopat findet, bereı1ts der Urgestalt der Bas angehört hat,
1sSt sehr schwier1g, da eine solche Wendung sıch leicht auch aus anderen
Quellen einschleichen konnte. Daher wliegt auch das einstimmi1ge Zeugni1s
der Dy Chrys, der DYy Bas, der or Jak, der ag I Greg, der ApKo nıcht
viel, WI1IEe P der SCWECSCH ware Daher möchte ich AaUus diesem
Befund keinerle1 Schlüsse ziehen. Ebenso erlauben dıe übriıgen Unter-
schiede zwischen der ag Bas und der DYy Bas keinerlei greif bares Ergebnıis
ew1bß nımmt sıch ein STra WI1IEe ET LOKOTENG gegenüber dem Kon-
kretum STELGOX.OTECOV sekundär dU5S, zumal WIr dasselbe Verhältnis sogleich
be1 TOECBUTEDWV äg) und TOECBUTEPLOU by) beobachten können. Indessen
SiInd diese gumente 1e] unsıcher, als daß S1e hier die Waagschale
fallen könnten. em sind WIr auıch Sar nıcht darauf angewlesen.

Vgl OrChr .39 (1955) 24
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J4J Dıie des Liturgen für sıch selbst
An dıe Bıtte für den esamtep1skopat fügt dıie by Bas C11NCc Bıtte des

Liturgen für sıch selbst In der ag Bas fehlt CITIE solche Bıtte vollständig
Bedeutet dieses Fehlen höheres Alter ?

EKEıne Antwort auf diese rage 91bt die Feststellung, dafß C111
solche Bıtte des Liıturgen für sich selbst auch anderen Liturgıien ETST
MIit der Zeıt auftritt?®

Von entscheidender edeutung Sind jedoch dıie Erkenntnisse, welche sıch
uns durch den Vergleich verwandter 'Texte darbileten

ryS DY Bas pKo zı Greg
UVNGONTL XUPLEWVNOONTL KUpLE Sr  4 TAOAKAÄOU- UVNOONTL XUpPLE

KT mANDOC LEV ME O TMNOOG
TOUL SAEOUCG G  e

TG OLKTLLO- ALL TG OLXTLO-
LV O OQU XL TNG XL ÜTEP UNG LV OOQU AL AL UNG
EWNG AVOAELOTN- ELNC CTOU O00 - WLOUD CTOU TUEL- EUNG OAlLac XL
voC OEDOVTOCG GL VOUL XL ALAD- TAAALITOPOU DU

QUÖEVLAC T@OA0OD XL LV NS TATMNELVOOEOC
ZLOU S00A0OL O QU LOU

KL SETLOKXEUVAL
LE 2AgeL XL

OLXTLOLLO LG AL

OX XL 3  n
(WQOOV LE SV% TG
MO TAÖLOXOVTAV
LE XUpPLE, XUuPLE
TG ÖULVALLEGV

XX SUYXOPNTOV
LOL TCOLV TAÄNWILE- LOL X EW
ÄNLO. SXOQOUGLOV TANLILEANN LAÄATX

AL AX.OUGLOV

XL TTCOU STAÄS-”Xl STELÖN ST  As-
OVOXOESV S{LOL OVOXGEV

KK OTL, UNER- KLLOTLA,
TEPLOGEUGEL OQU MEQLOGELOOV G OU

XALPLG
ÖLKL ÖL NX LT} drSS VDE

LA AAXL TG XC
SILAG SG SLAG

XL TNV BeßNAn
OLV UNG XAXODÖLAG
WOUWc;'\r)'yxd) Pno6v  xal 60yYXOpPNSÖV  om  OL TV TANLLE-  om  om  [WOL TIAVTO TOL ELG  Anl E%000L6V  TANLLEINLATOL  TE Xal 4KOUGLOV  xa EreLSh Erhe-  xl ÖTou  Emhe-  ÖVvooEV  Övacev &v mol  om  om  om  Y Auaprtio, ÖTEp-  H Ayaptio,  TEPLCGEUGEL COU  TEPLGGELTÖV COU  Y  XA&pLG  TV XApLV  xal un Sı  xl f SL’EME  xa un Sıc  om  TÜG  om  xa  TAG  XC  2  \  EUAG ÄLAPTLAG  EUdG ÄuLapTLAG  E&  6 ÖpLaApTLAG  xl ıV BeßNA®-  om  om  om  om  OLW TG XaupÖlac  WLO0U

SO diese Bıtte och PapSdtr (1im Gegensatz gr Mark Brightm 130,
un!
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Iys DYy Bas pKo SI ag Dr Greg
X@OAÄUONG dÜETNONG TOV DOTERNONG ©TCOV

TV X- OV OQU A0OLOV G OU TNG X-
OLV TOU Y  LOV TOU X YLOU
OOQU TVELLLAUTOG G OU TVELLATOG
o  n TOOV MWOOEL
LLEVOV Öl  OO0OV

‚A VODGTE
X0PLE
Y AC&OG G  C Y A%OC G OU

VL EXUAÄNGLO. XL EXKANOLO
G OU LXSTEVLEL OQU 1XSTEVEL

X.AXL ÖLA G OU XXl
GUV GL TOV -
TE ÄEYOLOA'

SAENTOV NLG SÄENTOV NLÄLC CIn
X0pLE ©L
Oe:  OC TATHP OeOC S@OTNP N-
TAVTOXPATOP. LLOV

Diese Gegenüberstellung erweılst, daß der Redaktor der Dy Bas die SI Greg
benutzt hat Denn »der 417 Leben« für diesen lext 1st ohne jede rage
die Epiklese. Diese löste auf rund ihrer Bestimmung, die Herabkunft
des Hl. Gelistes erflehen, den Gedanken der Sündhaftigkeit Adus.,. Denn
nıchts konnte dieses Kommen sehr 1n rage stellen als die Sündhaftıigkeıit
des Liturgen selbst Unter den dre1 verwandten 1exten hat aber 1Ur dıie
gr Ja diese Bıtte der ursprüngliıchen en der Epiklese
Somit hat diese Fassung als Ausgangspunkt gelten.

Die Dy Bas kann aber nıcht unmıittelbar auf dıe SR Jak zurückgehen, weil
S1e mehrere SÄätze bietet, welche dıe or Ja nıcht hat, dagegen ohl die
gr Greg SUYOONTOV OL TV TANLLEÄNLA VT und TV YAOLV TOU A YLOU GOU

VEU Die gr Greg aber annn nıcht unmıittelbar auf die as
zurückgehen, weil S1eE mehrere SÄätze MIT der gr Ja gemeinsam hat, welche
die byBas nıcht kennt ÖTTOU STAÄEOVAGE ÄXULAOTLO UT und On YAP A&  OC GOU,.

Omıt bleibt eın anderer Ausweg als dıie Abhängigkeıt der 'Lexte sıch
also vorzustellen: or Jak

SE Greg

by Bas
Damıt scheıint erwlesen, daß der Redaktor der Dy Bas eine außerhalb der

Bas lıegende Quelle benutzt hat Diese Tatsache 1n Verbindung mıiıt dem
allgemeinen (Jesetz der Entwickelung dieser Bıtte scheıint M1r klar
offenbaren, da{f3 by Bas gegenüber ag Bas auch 1im anaphorischen Fürbitt-
gebet sekundären Erweıiterungen sıch geöffnet hat
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IDe ausführlıche Bıtte Für den Patrıarchen
bzW. den eigenen Bischof bzz0 den Gesamtepiskopat

dıe Bıtte für die Gesamtkirche schließt die ag 1 Bas eine ausführliche
Bıtte für den Patrıarchen. In der DYy Bas entspricht diesem Lext dıe Fassung
Brightm 3306, es In den beiden koptischen Bearbeitungen WIeE

der ath Bas erscheint dieser Lext aber erst hınter der ennung des
Gesamtep1iskopates (daher dort auch der Mehrzahl!).

Gegenüberstellung der lexte

rYyS gr BasBarb ag zI Bas DY Bas IYyS Cet DKO anaph2326

SV TOGOTOLG SV TOGOTOLG SV TOGTOLG SV TOGOTOLG TOONYOVLLE- SV TOGOTOLG
WVNOONTL WVNOONTL UWVNOONTL UVNOONTL UTER VOC WVNOONTL

TOQU CTOU OU S00A0ULXUpLE 0OU XUupLE TOU XUpLE OU XUpLE TOU
%,  ‚YLOU A YLOU OOQU Bevıc-
TOÖOC NUGOV TPOC XXl TOOG NLLGOV LLLV TOU

LOYLETLOKO- &OX LETLOXO- &mLO XO- ÜOYLETLOKXO- &LO XÖ- dOYLETLOKÖ
10000a7COU NULOÖV 7COQU XBBE TCOU NLÖV 7COU NLÖV Z7UOU. NILÖV

TOVDÖE TECOLTEC XL 0U OU ' 1xxwßov. QU  e  x  ä
TATOLXOYOU
TNG LEYAAO-
TOANEOC
’AlsEav-
ÖpELAG,

ÖTTOOC COn OLX-
TLOLV

0ÖC YApPLOALÖVv YAPLOAXL Öv YAPLOAL Öv YAPLOCAL YAPLONTAL
TALC TALC TALC XÜTOUC TALC TALC

A YLOALG G OU AYLOLG GOUL A YLOLG GOU AYLALG WÜTOD A YLOLG
EXKAÄNTLALG EXKAÄNGLALG EXUANGLALG EXKAÄNGLALG EXUAÄNGLALG

GOQOUSV ELONVN SV ELONVN SV ELONVN
GQ OV G OV GV GGO0UC
SVTLLLOV OYUN EVTLLLOV YY EVTLLOV DYLN SVTLLOUG
&- WLE- SS-
DEVOVTA DEVOVTA DEUOVTA QEVOVTAG

Hıer wıird aber 1Ur als Erzbischof bezeichnet. Das 1St bıs auf den heutigen
Jag geblieben; vgl T’rempelas 187 Das trıfit och für die diakonale
el. 1mM by Rıtus Diese 'Tatsache springt mehr 1n dıe Augen, als andere
melchı:tische Liturgien, w1e die or Jak, die gr Mark oder die er Greß, dıe Bezeichnung
»Patrıarch« sehr wohl anwenden. Man kann dıiese EKıgenart der as (und der
by Chrys) als Ignorierung des Patriarchalverbandes deuten. ahrscheinli:  er aber
1st die eutung, da{f dıie Redaktoren der by Bas und der sich be1 der
Fassung des anaphorıischen Fürbittgebetes sich LLUT auf die Belange der
Konstantınopel einstellten und deswegen den althergebrachten 'Litel »Erzbischof«
beibehielten.
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Chrys
Bar  S ag gI Bas DYy Bas Cet DKOo diak I Basanaph2320

0p00oTtTo op0oTo- Op00To-
LLOUVTA TOV LLOUVTA TOV LWOUVTA TOV

Äöyov, TNG AOYOV TNG AOYOV TNG
XAN- NC ANN- NC ANN-

Oeio.  s Oeiac ÜeLlac

XL TL{LLOV YNPAXC XT O
XÜTOLCG TLILLOV YAXOL-
YNPAXGC GXL

TAOLOYNNTAL

LXXDOYXDO-
LOV OUTOV
ÖLXQUAKSOV

XX
TOLLALVOVTA TOLLALVOVTA TOLLALVOV-
o TOLLLVLOV TOV AOOV V C 0P-
G OQOU Svy SV TL G OU SV T 06S0E G QU

ELONVN. SUOE &s  _> XL züceßELA XL TOLLVLA
ÖLXALOGUVY) GELVÖTNTL. SV ELONVN-

Beurteilung
Der atz SV elo%VN 0@0V EVTLILOV ÜYUN) LAKDONLEDELOVTA 0000T0LOUVTA

TOV AOYOV TNG AANÜELAG die für uNXs 1n Betracht kommenden lLexte
Z7wel ager auf der einen Seite stehen ag or Bas und Dy Bas mıiıt der

Masse der hrys-Zeugen; auf der anderen SeIlte die nichtgriechischen
Zeugen der ag Bas

und für sıch müßte 1Un der bereıts ben 1ın Anm zıti1erte rund-
Satz der Textkritik se1ine Anwendung finden Indessen 1st hıer och ein
anderer Gesichtspunkt berücksichtigen: Im anaphorischen Fürbittgebet
der or Mark können WITr feststellen, dafß Satz Vat SE 278127 und
1n den beiden Hss der Patriarchatsbibliothek Alexandrıen?8 1n den
ursprünglichen 'Lext der ıtte für den Patriarchen eingeschoben worden
ISt, während Vat 1970 den atz nıcht bietet. Umgekehrt ennt
Rahmen des anaphorischen Fürbittgebetes der or Ja allen VOoONn

Charles ercler befragten Zeugen ausgerechnet 1Ur Vat Sr 1970?®
dıesen Zusatz! Da 65 siıch be1 diesem Befund dıie Auswirkung eines
byzantınıschen FEinflusses handelt, bedarf keines besonderen Nachweises®®.

Rn SW 2 8 T’heologı1a aq.a.0 An
3U Vgl die Gegenüberstellungen be1 Sw FA  N und Cyrille Charon, Le rıte

byzantın el Ia liturgıe chrysostomıenne dans les patrıarchats melRıtes Chrysostomika
Rom 481{£. und erst recht die Entwicklung dieser Bıtte 1mM Rahmen des
anaphorıischen Fürbittgebetes der DYy Chrys 46 (19062) 5255

3*
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Interessant ist hılıer für uns jedoch die Tatsache, WIeE unterschiedlich sich
dieser Einflufß ein und derselben Hs ausgewirkt hat

Nun konnte ich aber schon 1n OrChrP (1936) 45 - 54 auf dem Hınter-
grund der Wadı ’n-Natrün gefundenen Bruchstücke der ag SE Bas WI1Ie
auf Grund der bo Rezension der Bas der Hs Parıs, Bıbl Nat 329
äahnlıch byzantınıschen influß nachweisen. Hınzu kommt och
dıie Tatsache, da{fß WIr für UÜNSCICH Lext als Zeugen der melchıitischen
Überlieferung diese eine Parıser Hs besitzen. Somıit wıissen WIr Sal
nıcht einmal, ob dieser byzantınısche Einflufß gSanz allgemeın urch-
gedrungen 1ISt

AÄAus diesen Erwägungen heraus möchte ich den 1n rage stehenden
atz nıcht für dıe Urfassung der ag Bas in Anspruch nehmen.

Zu dieser ISI Entscheidung paßt vorzüglich dıie Tatsache, da{3 die
ag X Bas außer dem mi1t der Dy Bas übereinstimmenden lLext auch och
eine Wendung besıitzt, welche 1in den nıchtgriechischen Zeugen der ag Bas
1er die einz1ige 1St, andererseıts aber der as völlıg TOLLALVOVTO
TO TOLLLVLOV GOU SV  wr ELONVN  ö1 Dieser Befund legt den Schlufß ahe Die
ag ST Bas hat hıer Zzwel Ströme vereinigt: den einen, welcher AaUus der Alr-
fassung der ag Bas ‚9 und den anderen, welcher Aaus dem byzantı-
nıschen Bereich spater hinzugekommen 1St

Muiıt ezug auf die Tıtel, welche dem Patrıarchen 1n den Rezensionen
der ag Bas gew1ıdmet werden, hat Lanne der Fassung der Bas
uUunec PICUVC du aut archaisme erblicken dürfen geglaubt??. Dazu 1St
folgendes ew113 gılt der textkritische Grundsatz, da{fß die kürzere
Fassung dıie praesumpt10 für sıch hat, die altere Zu Ssein. Man wıird 1Ur

stutz1g, WEeNN InNnall vergleıicht, WIe dem Von Lanne selbst veröffentlichten
Euchologion der Patrıarch bezeichnet werden pHeg Da treffen WIr

auf eine LUr Sanz kurze 1  a  5 eLtwa »”ULSCICS . Vaters, des
Erzbischofs bba NN33 Diese Fassung steht der 1n UNsSeTrer <a Bas
recht nahe; der Unterschied 1St N dort »”UXNSeTrT 1. Vater« und
hier »deın Diener« erscheımnt. Das Wort »Patrıarch« erscheint 1n diesem
Zusammenhang eın eINzZ1ges Mal Euchologion des Weißen Klosters.
€e1 handelt siıch me1listens Lıiıturgien, welche deutlich das
Kennzeichen späterer Entwickelung sich tragen, also recht gut schon
eine entwiıickeltere 'Tıitulatur hätten aufwelsen können. Es scheint siıch also
eine Gewohnheit sai1dıscher ıturgischer ede handeln Man vergleiche
amıt och einmal, WI1IE sich gerade dieser Stelle auch 1n der Fassung
der Dy Rezension biıs auf den heutigen Jag eine ganz bescheidene 'Titulatur
erhalten hat

Verwandte Wendungen en sich ‚Wr Tf 1ın der 4 Jak (PO 6,208);
aber dıe Verwandtschaft ist nıcht derart, da{fß daraus CcCNANliusse auf ine Ab-
hängigkeıt ziehen könnte

5 aa ( 42
33 8,296, 26; 314, Z 48 3306, Zu I%S 360, Z  O
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Die Bıtte für den nederen Klerus
An dıie Bıtte für den eigenen Bischof schließt die ag SE Bas die Bıtte

für den nıederen Klerus. In der DYy Bas entspricht dieser Bıtte der 'Lext
Briıghtm 3306, 238

Gegenüberstellung verwandter 'Lexte

Iys ag SI Gregag ST Bas Bas DYy Bas pKo gr Jak
UVNOONTL HX ÜTEP

LVNOONTL UVNOONTL XUPLE TOV TEPLOV-
“a ZOU S0X Ög “ STEL-XUPLE TV XUpLE XL ÜTEP

0P'  008  0E6V  Z TAVTOC TOUVL 'C“ TAVTOG TOUVU TLLLOU OXOTOV,
ToECßUTE- TOEOBUTE-TPEOBUTE- TOECBUTE- moECßBuLTE- TOEOBULTE- TOECBUTE-

DV XL 0OV XL QLOU, TNC OLOU, *p  s QLOU, ÜTEP OLOU XL D0WV, ÖLA
TA.ONG ÖL TAONG ÖL SV AÄDLOTO SV XoLOT& TV TOUL AI - XOVOV, XO -  A

SLXX.O VVKOVLAC XL XOVLAC ”X} ÖLXXOVLAG ÖLXKOVLAC TAYN; TNC YVOOTÖV,
ÜTERNOLAC ÜTEONOLAG KL TAVTOC HXL TAVTOG KL TAVTOCG SV XÄDLOTO DaAtOV.

TOU KAÄNDOL ÖLAXOVLAG,LEDATLX.OU LEOATLXOU
TAYLOATOG. TAYLOATOG AOLTUNG IC -

ONGS UTNDE
GLAXC, 1V

TOC EXUANN-
GLXGTLX.OU
TAYLATOCG

XXl UNÖEVA
NUOÖV MX  L

XLO Y OVNG
TCOV XUX. -

AOQOUVT@V O
L YLOV O QOU

DVOLXOTN
DLOV.

Beurteilung
Im Gegensatz allen anderen angeführten Lıturgien hat 11UT dıie by Bas

den atz KL LNÖEVO YLOV KATALO NÜVNG GV XUXAÄOUVT@V TO A LOV GOU Ouoıc-
OTNPELOV. Die Bıtte für den nıederen Klerus 1St also 1in der as welter A4aUuS-

TU worden. Diese Tatsache spricht ebenfalls für den erweiternden
Charakter des anaphorıischen Fürbittgebetes der DYy Bas®*.

Gegenüber dieser Erkenntnis fallen dıe übriıgen Unterschiede zwischen
der ag und der Dy Bas (das SV AÄDLOTE bDe1 ÖLAKOVLAC } dıe Verschiebung
des TAONG von ÖLKKOVLAC LEOATLXOU TAYLATOG; der Krsatz von ÜTEONTLACG
Urc LEOATLXOU TÄYWLATOG) nıcht sonderliıch 1Ns Gewicht.

34 Dai der Ausdruck TV TO X YLOV GOUV 0LOLXGTNOLOV XUXÄOUVT@V auch 1n der
or Jak vorkommt (PO 26, 208, 19), sSEe1 wenıgstens erwähnt. indessen erlaubt dieser
Befund keine weıteren Schlüsse, zumal der Ausdruck 1n der or Jal 1Ur VOoNn den
Dıakonen gebracht wird.
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Dıie Bıltte Für TECWISSE Stände

An dıe Bıtte für den nıederen Klerus fügt die ag Bas eine Bıtte für
gewIlsse tan In der by Bas entspricht ihr der Lext Brightm6 9-3533,

lınks
Gegenüberstellung verwandter lLexte

or Jak BaspKo by IYyS anaph i gr Jak diak as gr äg Bas
UVNOONTL
XUPLE TV SV
SONLLALG XL
ÖpEOL XL
OTNAC%LOLG
XL TALC
ÖTTALC TNG
YNSC

XLUE UTER WVNOONTL ÜTE uvnNnoONTL LVNOONTL
TV an } XUpLE TCOV TV XUPLE TOV XUpLE TV TEL VTCOV TOV

SV mA ÜEVLA SV SV mAupOE- SV TAupOE- SV TtTAupOE- T TOOV SV SV TAuOÜEVLA
L VL SU- TAupÜEVLEA. XL i  A YVEL.XXl y VELC. —>  D“  v VL KL SU- VL XL

A&ßeic XXl >  S  v XL A&ßeic Vl
LOKNGEL XLOXNOEL XL LOKNTEL*S

VL GELLVT) SV GELVÖ KL GELLVY)
TOALTELO Y TOALTELO
ÖLA YOVTOV, ÖLALLEVOVTOV ÖLXYOVTOV ÖLXYOVTOV.

ÜTEP KL AL
TOOV SV ODEOL TV SV OpEOL TV SV OpDEOL
XXl - XL O7L7]- XXL OT 7]-
ACLOLG XL A@%LOLG VL A LOLCG KXL
TALC ÖTALC TALC ÖTALC TALC ÖTTALG
TNG YNC. TNC YNGC TNG YNC

L YOVLECOLLE- A YOVLOOLLE-
YVvOG) OGLGV VCOG)' 5  vO
TNATEOGOV TATEOWOV
XL ÖENDÖV VL Ögh-
NULÖV DV

Beurteilung
Waıchtig 1St zunächst die Tatsache, ın der ag Bas das lıed

UVNOONTL XOPLE TV SV SONWLALCG AL Ö0DEOL XL OTNACLOLG KL TALC ÖTTALC TNG
Y NC völlıg fehlt Diesen Befund teilt die ag Bas unfter den angeführten
Liturgien LLUT mıt ApKo Indessen möchte ich auf diese Übereinstimmung
kein besonderes Gewicht Jlegen, da der era besteht,; daß der Redaktor
der ApKo diesen atz bewußt ausgelassen hat, siıch nıcht durch einen
Anachronismus Denn das 1n diesem atz geschilderte Mönch-
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LU:  3 paßt recht chlecht 1n die apostolische Zeit Und eine solche Erkenntnis
dürfte auch dem Redaktor der ApKoO nıcht rTrem: SCWESCH sSe1IN.

Dagegen spricht ein inneres Kriterium für die Ursprünglichkeit der
Fassung in der ag Bas Denn 1n der Entwickelung des Mönchtums stehen

Anfang die Jungfrauen (beiderle1 Geschlechtes)®5, Diıesem Stadıum
entspricht die Fassung 1n der ag Bas Später finden Aufnahme 16 welche
siıch ein gottgefällıges en bemühen; und erst annn erscheinen die
Mönche als selbständıge Gruppe Diese Stufe der Entwickelung treffen WIr
1n den Fassungen der Dy IySs und der or Ja Der Redaktor der Dy Bas
hat schließlich dıe Mönche die Spiıtze gerückt

Zu dieser Gruppe der Bıtte für besondere Stände 1st auch die Bıtte
für den Kaiser rechnen. Das ze1igt deutlichsten die Fassung der
Dy Chrys, diese Bıtte ohne jeden besonderen Auftakt einfach
die vorher genannten besonderen Stände angeschlossen WIrTr:

Diese Eigenart der by Chrys verdient och ein weni1g SCHNAUCT beleuchtet
werden. Unser Blıck 1st dabe1 VOT allem auıf dıie Reihenfolge »Stände«

und »Kaliser« gerichtet.
a) In ApKo anaph folgt diese Bıtte der Bıtte für den Klerus und geht

der Bıtte für die Toten, das Volk und einzelne Stände
b) In APKO diak 1St die Ordnung hnlıch
C) In Jak anap folgt die Bıtte der Bıtte für den Klerus und die Stadt

und geht der Bıtte für die Bedrängten und einzelne Stände
In Jak diak folgt diese Bıtte der Bıtte für dıe Gesamtkirche und geht
der Bıtte für die Stadt, die Karpophoruntes und die einzelnen Stände

e) In Sr Mark (anaph WI1IE 19 olgte diese Bıtte der Bıtte für gute
Wıtterung und geht der Bıtte für die 'LToten n
In ag Greg folgte diese Bıtte der Bıtte für den Klerus un: enr
der Bıtte für die Prospherontes und die Stände

g) In der Dy diakonalen eihe folgt diese Bıtte der Bıtte für den
Klerus und geht der Bıtte für die Stadt, für gute Wıtterung un
Bedrängte Die Stände scheiden hier AUus,

Die Reihenfolge 1n der Dy Chrys 1st also eine andere als den übrig_en
angeführten Liturgien

Wenn T  m die as 1in der Anordnung 1ler MI1T der by Chrys
übereinstimmt, glaube ich diese Tatsache in Verbindung mıt anderen,
die WIr och kennen lernen werden, dahın deuten sollen, da{f3 der
Redaktor des anaphorıischen Fürbittgebetes sıch Von der by Chrys hat be-
einflussen lassen.

Statt aller Anführungen aus der Frühgeschichte des Mönchtums LLUI den
inwels auf den Papyrus aus dem Ende des 3: ] D:, welchen Ulriıch Wılcken,
Mıtteiılungen AUS der Würzburger Papyrussammlung Abh Pr Wıss 1933,
Phıl hist Berlın 31/6, veröffentlicht hat Dort €e1 KATAOTLOOV
ö GEXUTO KL TAC DuX  XC TV SV X YVELC XL mAOÜEVLA TOU XOU OOU, Oes, >  D“  SA LLEVOLOAC
MWLOTAG EYKOOTELG ALLETAAKLYNTOUG BeßaLac SV TOAUTN TN TLOTEL, g«. TAUTN TN ANATEN  Q  z
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Diese Bıitte fehlt der äg Bas vollständig. Wie 1sSt dieser Befund
beurteilen

a) Nach dem Zeugnis des Paulus 'Tım 232 gehörte das Gebet für
die Kaiser VOoNn Anfang Bestand christlichen Fürbittgebetes.

Und für den Bereich des anaphorischen Fürbittgebetes 1st 6S bereits
durch den Papsdtr und das Zeugni1s der Katechesen des Cyrull-Johannes?®
belegt.

Oomıiıt 1St CS SalNzZ unwahrscheinlich, die ag Bas diese Bıtte sekundär
verloren hätte, WCNN S1E bereıts in der r-Bas vorhanden gewesen-wäre.

Hınzu kommt, dafß die Fassung dieser Bıtte 1in der Dy Bas unübersehbare
puren VoNn Anleihen be1 anderen Fassungen aufweilst. Das beweist iolgendeÜbersicht

(Die Übersicht benindet sich 4aus technischen Gründen auf 24 bis 39)
Für dıie Bewertung der Fassungen 1n der by Bas 1St zunächst die

1 atsache hervorzuheben, die Dby Bas dıie Gruppe »Obrigkeıit, Hof und
Heer« Vvon dem Kernstück yKalser« abspaltet und selbständig macht Dieser
Befund macht den Eındruck einer sekundären Überarbeitung, da der
Redaktor auf diese Weıse die Möglıchkeit SCWAaANN, die eigentliche Bıtte

mıit dem eigentlichen Zielpunkt der Bıtte verknüpfen. Diese
Bewertung ndet eine außere Bestätigung der T atsache, dafß die Mehrzahl
der angeführten Lıiturgien und ihnen gerade jene MItT anerkannt
alteren Fassungen dıe ruppe »Hof und Heer« unmiıttelbar die
Nennung des alsers anschließen. Nur die ag Greg Stimmt hıer mıiıt der
DYyY Bas überein??.

Das Verhältnis der Dy Bas gr Jak WIr durch die Tatsache bestimmt,
da{fß diese beiden Liturgien den atz ÜTOTAXEOV XUTO AT TA% BapBapa'  3  Ovn CC TOVUC TOÄELOUG Oelovta gemeınsam haben Diese wörtliche Überein-
stiımmung gewınnt och mehr Gewicht durch die Tatsache, da{f3 die or Mark
ZWAAarTr eine äahnlıche und doch nıcht übereinstimmende Wendung besıitzt.
Um stärker fällt auf, da{fß3 dıe by Bas nıcht auch dıe Worte TOÄELLKO AL
der er Jak bietet. Diese Feststellung weckt den erdacht; da{fß der Redaktor
der Dy Bas MmMI1t seinem feinen Sprachempfinden der unmiıttelbaren Folge
Von TOÄELLKA und TOÄE [LOUCG eın eiallen fand und deswegen den ersten
Ausdruck ausschied. Besteht dieser Verdacht echt, dann WAare der ‚Bext;
WI1IEe ıhn dıe gr Ja bietet, als eINE altere Fassung werten

Noch umfangreicher sind dıie Übereinstimmungen, welche ausschliefß-
lıch zwischen der as und der gr Mark bestehen. Diese erstrecken sıch
auf folgende Sätze

a) OV SÖLXALOOXC BAOLÄEUELV Eaf.  w TNC NS
STLOXLAGOV SE  nlı) TYV KEOAAÄNV XD TOY SV NLEDA TOXELOU.

36 Quasten 102
37 Ren 1, 100 asselbe ist der Fall 1n dem Bruchstück elnes anaphorischenFürbittgebetes 1n dem Euchologion, das 1n 28 veröffentlicht worden 1St
3 8 Vgl auch die parallelen weiter
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C) AXAÄNGOV ELC TV XAOÖLAV XÖ TOD X yYoAOc ÜTE TNGC SXUKANGLAG GOQU X.XL
TOAVTOC TOU XOU GOU.

Zu einer eindeutigen Beurteiulung des Abhängigkeitsverhältnisses reicht
dieser Befund nıcht dUuS, da die lexte sehr übereinstimmen??. Höchstens
könnte Ial dem dritten atz folgendes bemerken: gr Mark hat CH-
ber by Bas be1 dem Wort EXUAÄNGLAG auch die Eigenschaftswörter XYLAG
KAOOALUNCG VL ATOCTOALKNG. An und für sich 1st das Auftreten olcher
Bezeichnungen als sekundär bewerten gegenüber der schlichten Bezeich-
NUung EXKÄNGLAG. Indessen 1St ebenso denkbar, der Redaktor der Dy
Bearbeitung dıie seiner Zeıit gew1ß schon geläufige olle Wendung AYLAC
KAOOALKNG KL ATOCTOALUNG absıchtlich vermleden hat, we1l S1E schon früher
vorkam und S1E ıhm 1er weniger passend erschien.

Za diesem Jextgut, welches mıt Fassungen bald dieser Liturgie, bald
jener Lıiturgie ENSSTE verwandtschaftlıche Beziehungen aufweıst, fügt der
Redaktor der Dy Bas aus Eıgenem och folgende Sätze 1INZuU *

a) el  OT  AG XANDELAG, OTT.  A ZUÖ0XLACG GTEOAVOCOV XUTOV+0).
EVLOYUCOOV XÜTOD TOV BooxyLOVA.

C) DUG00V XÖ TOU TV ÖECLAV.
XOATULVOV Ü TOD TV BAGLÄELAV
YAOLTAL XT BonNOELAV VL XVAODALOETOV ELONVNV.

6) Be1 der Bıtte für Hof und Heer WIFr: auch die Obrigkeıt miıt den
Ausdrücken TIALONG XOYXNG XL ZEOUVOLAC e1gens erwähnt.

Zusammenfassend darf AL werden: Die as offenbart 1n der Bıtte
für den Kaiser deutlich Züge sekundärer Erweıterung sowohl durch die
Aufnahme der Bıtte überhaupt WIEe auch durch dıie Gestaltung der Jlexte
1m einzelnen.

VIT. Dıie Bıtte Für das olk ım allgemeınen
dıe Bıtte für einzelne Stände schlıießt sıch 1n der ag Bas die Bıtte für

das olk 1M allgemeıinen. asselbe 1St auch 1in der as der Fall Nur
besteht 1n der Durchführung der denkbar grölte Unterschied. Denn
während diese Bıtte 1n der äg Bas 1Ur auf eine einzige Sanz allgemeın g_

(Fortse  g des 1 extes auf A() en
39 Vgl aber die klaren weıter unten  $ D be1 der Behandlung der Stelle

daus dem Klemensbrief.
4 () Lubatschiwskyj, Des hl. Basılıus Iıturgıscher am den Arıa-

NISMUS Z B 66 (1942) 20-38 machte CW/ darauf aufmerksam, da{ diese Stellen
ıne Anwendung des Ps D 13 darstellen. Indessen SINnd dıe Benutzungen der
1mM Laufe des anaphorıischen Fürbittgebetes der Bas gering, daß 111a darauf keın
Argument auf bauen kann iıne besondere Erwähnung der Obrigkeıt sıch
auch 1m anaphorischen Fürbittgebet der ApKo Indessen MI1Tt einem anderen
USdFruC. SO kann VO:  - eliner Abhängigkeıt der by Bas VOIl den ApKO 1ın diesem
Fall nıcht gesprochen werden.
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Dy Chrys Dya Jak anaph Zr Jak dıiak

WVNOONTL XupLE

ÜTEP TV TWLOTOTAT@OV ÜTE TV EUGEßEOTA- TV zUGEßBEOTA- ÜTEP TV ZUGEBEGTA-
T KL ÜEOMQULAXKTOV T XXl OLÄOX PLOTOV TG XL OsEoGtETTtTAV

6000562 6v
LLÖOV

BAOLÄSCGV BAGLAS@OV NLÖV  Ta BaAGLASGOV

TNG DL- TNG zUuGEßoUC K”(XL OL-
A0OypLOTOUL42 BAGLALG - AOYP LG TOUVU BAOLALG-
OÖNG ÖNG

TOAVTOG TOU OO TLOU TAVTOC OU O ÄOTLOU TOAVTOC TOU TOÄOTLOU TAVTOC TOU AA TLOU

XL QU XL CTOU XL OU XL o

OTOAXTOTMEÖOU MÜ TOIV OTOAXTOTEÖOU NTV OTOAXTOTEÖOU XÜTOOV GOTOXTOTEÖOU XÜTOV

XL TNG 0UPAXvVOOEV XL TNG 0UPAXvVOOEV
BonNdELAC BonNDELAG OKETTNG
XL VLXNG WÜTGV X.XL VLXNG NÜTOCIV

ETLAXBOU ÖTTAOQU VL
QupsoV XL AA TNOL
ELC TV BoNOELAV
NTV

Brightm 2623
49 Die Kaiserin wırd ın len VO:  - I’rempelas aufgeführten Zeugen mit Aus-

nahme VOIl Barb T, 226 nıcht erwähnt S1e erscheint auch nıcht 1n der Miıssa
Graecorum.
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ark%3 pKO diak

BAGLÄEU TCOV Baoı-
AEUOVT@V KL KU-
OLE GV XUPLEULOV-
TG

LVNGONTL XUPLE WVNOONTL XUPLE STL  , TAOAKANOULLEV
xupLE

TV BAGLÄELAV TOU
S0UA0UL O OU TOU TV zUGEßÖC TOU £UGEßEGTA- ÜTEP TOULU ÜTE

TOU XL TLOTOTA-
0000862 0u TOU
”L DLAOY PLOTOU

NLÖV  T
BAGLAEWCG BAGLAÄELOAXVTOV BaAaLASO@C NILOV BAGLAÄEGC BAGLAÄS@OV

ÖV SÖLXALOOAC Ba ÖV SÖLXALOOAXC Da
GLÄEUELV _-  mı) TNG GLÄSUELV SL, TNG
YNGC

5. U: 16 U,

«} W:
XL, TC(OV SV ÜTEP- XL CDV SV ÜTEP-
OX} OX {)

KL TAVTOG OU
OTOXTOTEÖOU

ÖENOGLLEV

ELONVN Xl X-
ÖE  L KL ÖLXOLO-
GUVN ÖLXQUARSOV.

S, u O .

4 3 Dieser uftak: sıch 1LLUL in Vat 1970
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Dy Chrys by diak4#! SI Jak anaph or ] diak

Ö0C XÜTOLG ELONVLXOV
TO BaoLisLOV,

ÜTOTAXEOV XOTOLC
TAVTO. T TOÄXELLKO.
KL BApßBapa E0vN
T TOUC TOÄXELOUG
OEl\ovta.

Anmerkung siehe Selte 34



27Das anaphorische Fürbittgebet der Basılıusliturgie

ag Greg by Bas ApKo anaph pKO

OTA AMNDELAG
OTT.  A ZEÜÖ0XLAC
GTEHAVWOOOV
XÜTtTOV.

STLOXLOAXGOV /  e(ı)
TV KEOQAANV (XU-
OUVU SV S  >  v
ASLLOU

SVLOXUCOV XÜTOD
TOV BOooxyLOVA,

dr Anl
UTÖTXEOV XTQ ÜTOTAXEOV XUTO

AT C
BApBapa 0V

an d TOUC TOÄELOUG
0OEl\0ovta.

Oe6c TT SV
QD0v Xl TOÄELLOV
SLLOUALOV XL
XNNODQUAOV.

ETLACXBOV ÖTAOUL
XL 0upeoD XL
Ava TNOL 16 TV
BonNDELAV XÜTOD

XL EXYEOV OOjL-
OALAV XL EYKÄEL-
G OV SCEVAVTLAC
TV VOATAÖLOXKOV-
T XUTOV.

SETLOXLAGOV _  emı) TV
KEOAANV XUTOD SV
S“  w  V= TOXELOU

%OLG OvV S% TNGC 0OG6-
DUOG XUTOD (  elı) TOV
Opovov XÜTOV.

A@eng siehe Seite 25
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by Chrys gr ]: diak

T  om  SO0LLOOV AUTEV  Bovleüparto

Lvox va  om  An
XL NILELC &y

YOANVN NÜTOV
NOSELOV XXl >  VT“ NOELLOV Xal HO0
XLOV BLOV XLOV BLOV
Öl  AYO LLEV &y TE ÖLA Y OLLEV SV  A TG
w  —>  z Xl GELL- züugeßeLA Xxl GELL-
VOTNTL. VOTNTL

om  om

Anmerkung siehe Seite 34
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Sr ark43 ag Greg
YAOLOCL XUTO
BoNDELAV KL
AVADALOETOV
SLONVNV.

AAÄNTOV gic TV AXANGOV £LC TV
XADÖLAV XÜTOD XADÖLAV XÜTOD
AyoaO ÜTEP TNG Ü yaOo ÜTEP TNG
ÜLG GOQOU XXOoAL-
XNG KL ATTOGTOAL-
KNG EXKAÄNGLAG EXUAÄNGLAG G OU
KL TOAVTOG OU Xal NAVTOC 0U
DLAÄOY PLOTOU AOCOU AOLOD GOU. 7  om  om  om  om  om  om
va Lvox ELONVELWVYTAL LV ELONVELWVTAL

anl0 d TOOC NILÄG T TpOG NLG
ÖTOIC SV NOVYL  X ÖT@C
Xl ÖLLOVOLO ÖLdX-
YOVTEG AT TOV
XOOVOV TNG CN
NLÖV S0EAXCw LLEV

öL% IncoD XpL-
NLÖVGTOU  s TNG EATLÖOGC

AL NWELG &v TY
YAANVOTNTL XUTOU YOAANYN XÜTOD

NPSELOV XL NOV-NPELLOV XXl >  VT
XLOV BLOV XLOV BLOV EYOVTEG
ÖLLYOLLEV SV  y TE ÖLA YOLLEV SVA
gucEßeELX XL OELL- zÜücEßELX XXl OELL-
VOTNTL VOTNTL.

£LC 01> XT

ANOOÄLLEV. om  om  R
a‚gfgr Greg  om  om  om  BL UE

om
UVNoONTL xUpLE LVNOONTL XÜpLE

TWAONG XOXNG KL
TV SEOUVOLAXG XXl TCGOV

&y T TAAATLO SV T TAAATLO
NLÖV LÖENDOV &ÖENDÖV NILÖV
LO TV Kl 0p00-
S0OCOV
KL TAVTOG OU KL TAVTOG ZOU
OTPATOTEÖOU. OTPATOTEÖOU.

43 merkung siehe Seite 25
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(Fortsetzung des Lextes VON 33)
haltene Wendung beschränkt geblieben 1st** we1lst dıie Dy Bas eine stark
ausgebaute und auf alle LUr denkbaren Verhältnisse und Bedürfnıisse
geschnittene Fassung auf, azu möglıchst umfassende und abgerundete
Formulierungen, da{f der Umfang in der Ausgabe Vvon Brightman ast Zzwel

Kolumnen beträgt*>
Überlegungen umfassenden Charakters

Es empfiehlt sıch, diese Erscheinung zunächst einmal das IC der
anaphorischen Fürbittgebete der nächstverwandten Liturgien hineinzu-
stellen.

In der ersten Übersicht erscheinen die VONl der Dy Bas berücksichtigten
Anlıegen. und 1n den anderen Kolumnen zeigen d ob sich dasselbe
Anlıegen auch in der betreffenden anderen Liturgıie berücksichtigt ndet
€1 spielt 6S Sal keine Rolle, ob die textliıchen Fassungen miıteinander
verwandt S1Ind.

Und selbst diese Wendung äßt sich och 1n den Stufen der Entwicklung
fassen, W1Ee dıe olgende Übersicht zelgt:

bo ath An SI

UVNOONTL XÜpLE VL XL
TAVTOC OU LO TOU XOU OOQOU. TAVTOC OU TLGOTOU AOOU ( OU. TAVTOC OU LO TOTATOU ACXOU.

XL UVNOONTL XUpPLE OU UVNOONTL XUpLE OU
SÄENTOV XUTOVS TAVTAGC. SAENCAL LG TAVTAC EX\ENOAL NLG TAVTAC

va  nlı) TO XUTO SOATAE vr  nı) TO XUTO e  SOATEX.
Vo  z EXAENTOV NC >  ‚OC Vo  7 EXENTOV NLÖV Oz6c

TATNP CIn TAVTOXPATOP. TATNE TAVTOXPATOP.
Priester: SANENTOV NLÖV
Oz6c TAVTOXPATAOP
Volk K  upLE SÄENTOV

Es kann keine Frage se1n, da die Rezension hier die ursprünglıche Fassung
bewahrt hat diese Fassung hat sich später ein Ruf des es angefügt, WI1e
WITr ihn e der Epiklese der Jak oder der bo GCyrull antrefien. In ag gr
Bas wıird dieser Ruf durch den Priester aufgenommen und dreimal wıederhaolt.
Damıt 1st vergleichen, da{f3 1n der or Jak der Priester den eben Ruf
deses 1n folgender Weise weıterführt: SAENTOV NLG Oe:  OC TATNP TAVTOXOATOP.
SÄENTOV NILÄC e  OC GOTNP NLÖV EXNENTOV NLÖC Oe  OC KT TO LEYO }  AgOC OQU Wenn
bo und ath Bas diese Weiıiter:  run: nıcht kennen, könnte das zunächst als Zeichen
höheren Alters gewertet werden. Indessen 1st nıcht ausgeschlossen, da{f bo WI1Ee äath
Jler sekundären Schwund erfahren haben

siıch die Wendung der ag Bas LVNGONTL XUpLE OU EXNENTAL NLG MAVTAC 1n dem
späater behande  en Satz der By Bas TAVTOC TOU AOOU 019180 UVNOONTL XUPLE wıder-
spiegelt, 1st cschwer auszumachen.

4 5 Brightm 933 29; 335 25
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Anlıegen Dy Bas Pap STr Mark Greg ak sSy Jak ApKo Serap

ATOoheELOÜEVTEC
TALLLEL
GUCLYLAL
T

OALYOWUY OL
SOKOPTLLOLLEVOL
TETACRXVNWLEVOL
OX AOULLEVOL
TASOVTEG
OÖOLTOPOUVTEG

OPDAXVOL
XLYLAAGOTAL
VOGOUVTEC
ÖL SNLAOLV

LETAXAAOLG
SEOPLALG
MLKDOALG ÖQULAÄELALG
XO T) OALveL

KXYATOVTE! NLG
LLOOUVYVTEC
EVTELAÄCXLLEVOL
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In zweıiıten Übersicht werden AdUus jeder einzelnen der gENANNTLEN

Liıturgien JENC Anlıegen AaUus dem Bereich der Bıtte für das olk all-
während des anaphorıschen Fürbittgebetes aufgeführt welche

wohl dort, aber nıcht der as Berücksichtigung gefunden haben
Das anaphorische Fürbittgebet der by Chrys bietet keine Gruppe,

welche nıcht auch der Dy Bas Berücksichtigung gefunden hätte
PapStr ebenfalls keine entsprechende Bıtte auf. wobel freilıch

Rechnung stellen 1ST, da{f3 der Papyrus gerade dieser CING
uC aufwelst

SE Mark gedenkt der ÖNLOL, YELTOVLAL, LO 000L HAL ZE060L NLOOV OLLO-
VOLO AL KTNGOAL NILAC Oz0c COOTOLNTOV - MT VT GOV LG V WUYXCG KL

WL7} AKATLOXUDOY Ü& voaTtTOC LUKOTLAC vox9 NLGOV LNGdE XT ILOAVTOC AÄCOU 0G O0

NMELVOVTAC SOXOTLO LE VOUC r  O0V TMWETITTTOKOTA SYELDOV,
TAÄEVOLLEVOUG OTNOLEOV NLA XT “ 7G} KVOLLLOV NULGOV

or Ja gedenkt der PEVLTELOVTOV eELGOVTOG) KL SLOXX.OVOUVTGOV WV7)
OnTtL TU VT CGOV SLC X yYaQOoV NTA VTAC EÄENTOV XO LLLV ÖLA YNOL, SLON VSEUL-
GOV T  07 TOU ACOU GO  C

sy Jak »Bewahre uns VOT aller List und Gegnerschaft böser Menschen
un VOL er Nachstellung und Bedrängung der ämonen und VOT jeder
Von dir Gott, gesandten Heiımsuchung, die uUuNserer Sünden wiıllen
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ber uns oOmMMt Und bewahre unNns orthodoxen Glauben und der
Beobachtung deiner heılıgen Gebote, unNns und alle JENC, welche gewürdigt
worden S1nd VOLT stehen und welche auf dıe reiche Erbarmung Voll
dır harren Gedenke auch derer, welche MIt 1er stehen und MI1T
uns beten Gedenke, Hem, derer, welche uUuXs gebeten aben, ıhrer uUuNseren
Gebeten eingedenk SC1IN

Zl Greg NC Y ALINGC NILLV UNV OLCOTOV UG LO TEGCWC UNV XAN-
OeLcv KÜENTOV NC O NC SUTEBELXG NILLV TNV S0V U ÜUTOLYNTOV TOLC ,
YAXLO LV ZUCwOLAV TOLC TAOQUTOVLGOL LV AyYAOOTNTA, TOLG MEVOLLEVOLG UNV STELXOU-

OLV TO UT YOLC TNV BoNDeLAYV TOUC TOECBUTACG TEOLCOOOV TOULC D0-
TOUC ETLOTOEWOV X  A NC /L00G u V NC O7 ZUGEBELAG

GVa OoV YALDLOGL A GOQOU TNV L TNV ‚UG '‘UOL-

Oeıov TOLC ÖEOLEVOLG TV XVADLELV TOUC SOTOTAKC TOUC TETTTOXOTA
SYELDOV TOULC SOLNAKOTAC XOOLAÄLTAL, TG OÖLOAOYLA XC TOECHELAG TOOGCÖELAL,
TOULUC NW  C KL ETAVONGAVTAC SUVARLÜLNGOV LEL TW TELOTGOV GOU TOUC
/LLOLOUC GUVAPLÜLNGOV LEL C» LAXDTUROOV G OU LLLLY]TXC TOUC MTADOVTAC
TOTG TG AYYEAGV KATKOTNOOV XL NLG x XKOLEL OOC UNV OYN)V
KEXÄNLEVOUG ÖLKXXOVLOV AVALELOUG ÜTOOEEAXL

ApKO UTE ”TOU ACOU TOUTOU, LV XVOAÖELENG SLC STUOLVOV ‘LOU AÄDLOTOU
GOU B AOLÄELOV LEOXTEULLA, Z0voc OTTOIC TU VYVTCGOV ETLKOUPOC YEVN), TU VT COV

BonNDoc XL AVTIMNTTOD. . ‚ UTE TG XÖENDOV NULOV ‚ KTAVTAC
NULAC ÖLATNONOAG E r  aA  _  ße  SUOEETTLOUVAYAYNC SV BaoıleLc *.00 ÄDLOTOU (30U:

Serapion: KATAAMLYNOL NILLV XL LA&OONTL, Oess UNG XN DELAG, XL

OTE ZOTOC OÜTOC SOKOPTILO LLEVOC 7V STA V T w  n KL cuvayOeLG €SYEVETO
SLC OUT G XL TNV G OU EXXAÄNGLAV CÜVOAEOV TOVYTOC 20 vouc ML

XL TOAEOC XL KL XL LOLYIOOV LLLOLV COCAXV XOQoAL-
TV EXXAÄNGLAV SAeNONTO AC%OC OQUTOC, MO OKOTNGC XELWONTO, ATOCTAAÄNTGOOAXV
X y YEAOL G  TT  TEC A SLC KATAOYNOLV “ TLOVYNDOVL XL SLC BEeBALOOLV
NC EXKAÄNGOLAG

Daraus folgt, dafß en dieser Gruppe VOll Liıturgien dıie Bıtte für
das Volk allgemeinen Rahmen des anaphorischen Fürbittgebetes
C11C Entwickelung aufweıst, welche 1INMer reicherer Entfaltung drängt

Kuür besonders aufschlußreich dieser Beziehung alte ich die Anaphora
des Serapıon Hıer scheint der Begriff des anaphorıschen Fürbitt-
gebetes och nıcht einmal geschlossenen Größe vorgestoßen
SC1IMN Denn aute der naphora werden mehrere Male verschiedenen
Stellen solche Bıtten Z Ausdruck gebracht, welche unNnserer großen
Tuppe alle geschlossen Rahmen des Fürbittgebetes hinter der piklese
ihren aTtz gefunden en So finden WIT der Anaphora des Serapıon
während des Eiınsetzungsberichtes unmıittelbar ach den Worten der
Wandlung ber das Brot den grölsten eıl Bıtte, welche soeben
ausgeschrieben en Demgegenüber verschwıindet die Bıtte für das Volk

allgemeinen hınter der Epiıklese Größe Dabe!11 we1lß
der Redaktor den Fürbitten VOT der naphora C1NC recht dıfferenzierte
Sprache führen!
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Be1 der gr Greg fällt auf. dafß für diese einzelnen egen Kurzsätze
bevorzugt werden, welche ZWE1 Gruppen die bekannten Jängeren
Fassungen eingebaut worden sind uch hıeran scheint der Gang der
Entwickelung deutlich abgelesen werden können DiIie alteren Fassungen
größeren Umfangs hat iINnan unangetasteL beibehalten wollen ; für den
Anl wählte iINnan C1NC frelere, gefällıgere Form

Nach all diesen Beobac  gen scheint kein Zweıftel mehr darüber
möglıch SC1HMNL, daß die kurze Fassung dieser Bıtte für das olk all-

der äg Bas sich och auf der Stufe des Ausgangspunktes be-
findet, während dıe by Bas C111C reich entwickelte und individuell
Fassung biletet

Iiese Bewertung findet C116 Bestätigung, WEeNNn WIT folgende Beobachtungen
hinzufügen

Be1 Brightm 224 findet sıch CIM Gruppe VonNn Bıtten, welche
C1INe starke Verwandtschaft den Bıtten Klemens 5946 anld-

phorischen Fürbittgebet der gr Mark und des Papyrus Von Der Balyzeh*”
WIC auch dem Anm nnPapyrus vomn ürzburg aufwelst

Gegenüberstellung der lexte

Klemens Mark Der Balyzeh Pap Würzburg DY Bas

TOUC XORGOOTOUV-
TÄXC ‘LOU AÄOOU G OU

ÜEDATELCOV
TOUG OALWEL
(HLOV)
TOVC TÄANELVOULG
EAENGOV
TOUG TENTOKOTAC
EYELDOV
LOLG ÖSOLLSVOLG
ETLOAYNOL
TOUC &600e velc TOU X60 VoOvVTtTAC
LXGAL

TOLG Seop£voLG  om  Er yNOL
LOXGAXL

TOVC TAÄOXVYOGO LEVOUG
“CTOU (XOQOU O QU S TL -

GTOEWVOV
TOUCG

MWELVOVTO

Carolus Schaefer, Clementıs Romanı 2SLOLG ad Corinthios QUAAE
DOCALUT a Floriılegiıum Patrısticum 44 (Bonn 64 f

47 Roberts GCGamelle; Än arly Euchologium Bıblıotheque du
Museon 22 Louvaın DD

4 8 Nur der Hs
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Klemens i Mark Der Balyzeh Pap W ürzburg by Bas

AUTROWOAXL TOUG AUTRWOAL ÖEOLL-
ÖEOLLOUCG 1LV UG

SEXVAOTNOOV LOUC
X60evVolvVtTAC

ZEEAOV TOULUC

MWELVOVTIA! XOP-
XO

TNAPAKAAÄETOV LOUG OALYOWUY OUVTAG TOUC OALYOWU- TOUG OALYOUWU-
OALYOWUY OUVTAG TWAHAKAAÄETOV OUVTAXC ND KXOULVTAG ND

KAAÄEGCOV W0ONCOV
TOLG ÖEOLLEVOLG
ETLLLLLLT]OOVH

TOUC SZOXOPTLOWE-
VOLC ETLOUVAYAYE

TETTACUVNLEVOUG TOUCG AT TCOVOU- LOUG TETÄUXVNLE
ETLOTPEWOV LEVOUG UuT7t! A  X- VOULUG

VNC

SOKOTLOLEVOUG
@T!  OV

NMETTOKOTAG ETTOXKOTAC
SYELDOV XVYVLOTNOOV

OALYOWLY OUVTAG
TMAOAXKAAÄETOV

GAÄEVOLLEVOUG
OTNPELSEOV
VEVOONKOTALG
XO

T VTAXG XYAYE SLC ETKXVAYOAYE
RA} ÖOV LNG
OLG AL

SUVAUOV KL GSUVAWOV
TOUCG LAYLO OQU XYLA GOU

TLOLLLV ] KAOOALLT, XL

XTTOGTOALKN
XAÄNGLA

Aus dieser Gegenüberstellung erg1ibt sıch deutlich daß dıe Stelle Z

dem Klemensbrief bereıits Papyrus Von Würzburg, also JB
benutzt wurde. Im auie der L drang S1IC auch dıe gr Mark C Ihre
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Verwendung Papyrus vonl Der Balyzeh Tut kund dafß IiNnan sıch dabe!1
C1NCc ZECWISSC Freiheit der Behandlung des 1 extes erlaubte

Andrıeu-Collomp behaupteten freiliıch ohne den geringsten Be-
WCI1IS dafür beizubringen die Fassung der gr Mark SC1 Jjer von der
Fassung der Dy Bas abhäng1ig*?

Demgegenüber 1ST die Feststellung wichtig, daß ıer das Abhängigkeıits-
verhältnıs umgekehrt lıegt Dy Bas annn 11UT verstanden werden, WECeLN

S1C auf or Mark zurückgeht Selbst C1I unmittelbares Zurückgreifen auf
Klemens kommt nıcht rage, geschweige enn S6 Entlehnung be1

1lexten WIC dem Papyrus VON Würzburg der dem VOoNn Der Balyzeh Der
Bewe1ls annn folgendermaßien geführt werden

Wıe sollte dıe or Mark folgenden Übereinstiımmungen Klemens
gelangt SC1IN, WCLLl SI die bDy Bas als unmıiıttelbare Quelle gehabt hätte »”

a) Be1 OALyYOWUX OUVTAC hat die DYy Bas als Verbum TAOXLOONGAL?®, während
die gr  ar. Übereinstimmung MIit Klemens TAOAKANETOV hat
Be1 TETÄAVNLEVOUG hat dıe as als er ETAVANAYE, während
die or Mark 1ı Übereinstimmung mMIt Klemens STLOTOEWOV hat

C) Wıe sollte die or Mark folgenden, mIit Klemens übereinstimmen-
den Sätzchen gelangt SCHI, welche der by Bas fehlen AUTRDWOAL
ÖEO [ALOUG TELVOVTAC TWEITTONXKOT! ZyeLo0V?

DiIie Annahme, daß ogr Mark SCINCHN Lext zunächst be1 as entlehnt
und ann nachträglich ach Maißgabe Vomn Klemens überarbeıitet habe,
erscheıint WIC CiIHNE Notlösung

Es g1bt den Berührungen der Dy Bas MmMIt Klemens auch nıcht CIHE

CINZISC, welche nıcht auch SI Mark finden WAaiCcC

Freilich MIt Ausnahme! In der Setzung der Artıkel ST1IMMT Dy Bas
M1T emens und nıcht MIt gr Mark überein Indessen braucht diese
UÜbereinstimmung nıcht auf unmıiıttelbare Abhängigkeıt der as Von

Klemens zurückgeführt werden DIiese Erscheinung kann auch auf
TeC11CS Sprachempfinden zurückgehen, WIC ja auch dıe Papyrus
VOIl Würzburg die tike S!  ‚9 während gr Mark und der Papyrus VOI

Der Balyzeh dıe Artıkel auslassen
Obendreıin mufß für as C1IN! unmıiıttelbare Entnahme AUSs Klemens

geradezu ausscheıiden, we1l as das Glied SUVAWOV LYLO G OU besitzt,
welches sıch 1Ur or Mark aber nıcht Klemens ndet Von der An-
ahme nachträglichen Korrektur Dy Bas ach Maiigabe der SE Mark
gilt asselDe WIC eben VOIl der Annahme, dafß or Mark zunächst be1 Dy Bas
entlehnt und annn ach Klemens korriglert habe

Darum erscheıint unls auch heute och riıchtig, Was Hans L1i1etzmann
bereıits VOT ahren chrıeb »S 1ST (ın Srar WITrEKC der Clemensbrie

4 9 Andrıeu Collomp, Fragments $r DADYTUS de l’anaphore de aın
Marc Rvy des relıg1euses (1928) 4589 515

5 () Wohl ursprünglıch gegenüber dem TAOALLONGOV (irotta ferrata _B VII
und Athen, Byz Museum (T3 TH.) dıe Wahl dieses Wortes durch 1ess

14 TAOALULOELGÜE TOUC OALYOWüY OLG beeinfÄlußt worden ist ”
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benutzt.« ber »CS 1Sst keıin wörtliches Zıtat, sondern Mark verhält sıch
Clemens w1e Hunderten von Stellen alle Liturgien sıch ıhren fre1
benutzten Vorbildern verhalten«>*.,

Die Bıtte für die auf Reisen Befindliıchen
Die Fassung in den verwandten TLexten

Chrys byY diak Jak anaph SI pKoOo anaph ApKo diak

UVNOONTL XxUpLE v  & LWVNOONTL XUpLE ÜTEP ÜTEP ÜTEP
TÄSOVTOV ‚ÖOL- TAÄSOVT@V OÖ0L- TÄSEOVT@V SOL- TÄSOVTAOV ‚ÖOL- TÄESOVT@V XL TÄSOVTOV UL
TOROUVTOV TOROUVTOOV TORQUVTOV CcE TOROUVTOV CcE OÖ0LTOROUV- OSOLTORNOUVTOV
VOGCOUVT@V VOGOUVTO@V VLTSUOVTAV VLTEUOVTOOV TOV, H4  ÖTOIC deENÜGLEV
XOALLVOVTOV XOALVOVTOV Y PLOTLAVOV X OLOTLAVOV OLV TCOV >  mlı)

KOUROCG YEVN;
OLV TV 307
06c XL A VTL-
ANTTOP.

Während diese angeführten Fassungen mıteinander aufs ENSSTE überein-
stimmen, sondert siıch die Dy Bas durch dıie Wendung TOLG AÄE0ULGL GU LLTTÄEU-
GOV, TOLCG OÖ0LTOPOUOL GUVOÖEUCOV deutlich von ihnen ab Die sprachlich
fein empfundene Fassung deutet aufbewußte Umegestaltung einer bekannten
Wendung

Die Bıtte für die Gefangenen USW.

Gegenüberstellung einschlägıger Lexte

Dy gr  a diak pKo pKo DYy Basanaph anaph ak

TV SV ÖEG-XLY LOAG- LV LO ÜTEP TOV SV
an O} T LLOLG XX QDU- AL LETAAÄÄNOLG

ACKALC, TCOV TG XL EZOPLALC
XLY LLAAG-SV ALY LO SV XLYLLAAO- Xl QUACX-

GLALC K.XL SLALC XL KALC XL LOUG QOUOAXL,
SEOPLALG, SEOPLALG XL ÖEOLLOLG VOCOUVTAC

OVT@OV LAOAL, TOOVXL TNG XL TNG TV SV LE - SV MUAÄCRKALG
TAAKOLG ML SV BNLAOL
BAGAVOLG XL LLETAÄ-

GOTNPLAG XXl TLXPALC XL MLXPALG ÜTE TV SV AÄOLC KLSOTNPLAG
NÜTOV MÜTOCV ÖOVAELALCG ÖOUVAELALG SCOPLALG, SZOPLALG XXl

TOU XUPLOU ÖVTG@V ÖVTO@V ÜTEP GV SV TLXOALG
dENDÖLEV TEDWV ÖNLEUOEL, ÖOUVAELALG

Xl ÖeA- ÖgX- /ÖLA U
DOIV NLÖV, DV NUOV, OU Kv6pLov
ELONVLUNG ELONVLANG
SO VOÖOQU STTOVOÖOQUL
SA TOL SO TOUL ELG
NTV ELG an0 4 OLXELA
an0 4 OLXELA. LLETO. YXApAC dENDÖLEV.

51 Festgabe für 0ulıcher ZU) Geburtstage übingen 255
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TOU XUPLOU ÜTEP TV ÜTE TOOV
dENOGÖLEV. MLKD SV MLK

S0VLAELX, Ö0UAELA
TOATOVOLLLE
Y öeENOG
WLEV

Beurteilung
Die Tatsache der Verwandtschaft der Fassung 1n der as mıi1t den

Fassungen in der or Jak und 1in den ApO springt 1n die ugen Um
bedeutsamer 1st die weıtere Tatsache, der Redaktor der Dy Bas diesen
sachlıch fest geschlossenen 6C aufgesprengt und die Bıtte für dıe
Kranken eingefügt hat 1ederum ein bedeutsames Anzeıchen für die
sekundäre Entwickelung des anaphorischen Fürbittgebetes der as

Miıt dieser Bıtte für dıe Gefangenen verbindet der Redaktor der
by Bas sogleich eine Bıtte für solche, welche sıch 1n allen möglıchen Nöten
und Bedrängnissen befinden. Die Formulierung welst CHNSC Beziehungen auf

einer Gruppe von Begriffen, welche VOL allem Bereich der diakonalen
Aufforderungen anzutreffen 1ST. Ich stelle folgende Fassungen einander
gegenüber

ko Patrı-Nılwasser- archen- be1
Dy Bas DYy 1ak I ]'ak53 ]ak58 weihe®4 weıihe Blıtzen>®

ÜTEP ÜOU KL OU UTT!  S|  S] “OU ÜTEP TOU XL “OU
LO voL QLOÜNvAL 5ucONvaL OUOXLOULOÜNVAL 5uo0N vocL NLG e  nXL NLA ALTTO NUXC o  n NLG A  n NUAC ATTO NLG o  n

TL 0X  Le TALONG IN  K TAONG HXL TAONG 0X  B TALONG N  f TAONG N  { TALONG N  D
EL VEWC ORYNC  2 VEGC OPYNSC  X WE6GC OPYNG  %. VEGC OPYNGC WE6GC 01° 9  \“ VEMC OPYNG

XLYVÖLUVOL XLYVÖLVOL XLVÖLVOL XLYVÖUVOL XLYVÖLVOL
AVAYANG HL, AVAYANGKL LVALYAN XL AVAYANG XXl AVAYKNG KL AVAYANG Xal AVAYANG
TAVTOC TCEL-

AL ODG LLOV X}
ATAVOOTA- BTA TA-

OEGGEWC
SyODOV SyOpÖV

KL AUN]  GV

592 Brightm 263
Brightm 24 und 20 und 4A7

54 Matthew Black, Rıtuale Melchı:tarum / Bonner Orientalistische tudıen Ü
(Stuttgart AD

55 Büurmester; T’he Rıte of Consecration of the Patrıarch of Alexandrıa
Pu  catıons de la Societe d’Archeologie Copte,; aıro 44£., oder Den-

zınger, Rıtus Orientalium 252
56 (308T.,; Euchologıon. S1UE Rıtuale (Gıraecorum Venedig 21 750) 636
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ko Patrı-ilwasser- archen- be1Dy Bas by dıak x gr Jak weıihe Blıtzenweıhe

XLY LA
SLAC TLKDOU TLXPOU
Ooxvatouv XL OX votTOL
TV XVO- TV XYO-
LLLOOV NILOV LLLOOV NLÖV

VL TNEPLOTA-
GE OVTG@V
LVNLOVEU-
O OV

KL TNG SD-
EOTOONC
ATELANG

Da diese Wendungen irgendwıe voneinander abhängig sind, dürfte ohl
nıemMand leugnen Indessen 1St nıcht leicht auszumachen, WT VoNn WCIN

abhängig 1St. Denkbar 1st der F da die diakonalen Fassungen
auf die Fassung ÜHSCIeT Dy Bas zurückgehen”,

uch auf folgende Einzelheit sSE1 och hingewlesen: Brightm 335 Z
heißt TCOV SVTELÄCLEVOGOV NL TOLC AXVOAELOLG züyso0aı w  v NÜTOV. In den
Parallelen WI1IEe der heißt 65 aber LUT. T EVTELÄCLLE VV YLLV
LLVNLLOVEUELV. Der Redaktor der by Bas hat a1so hıer TOLG AVoAELOLC eingefügt.
Einen äahnliıchen Vorgang können WIr der Überleitung ach dem Sanctu
feststellen

Dy Bas

LETA TOUT@V HXL, YLLELG LLETO TOUT@OV XL NILELG OL LO TOÄOL

ew1ß wıiıll dieser Befund nıcht S  5 solche Demutsformeln. siıch
ausschließlich erst 1n der Dy Rezension der Bas finden Denn der Epiklese
inden WIr auch schon der ag Rezension die Wendung NLELG OL XULAOT@OÄOL
XL AydELoLS9. Dennoch 1St wiıederum bezeichnend, dafß diese auch der
ag Rezension sıch findende Wendung der DYy Rezension och UrcCc
folgenden atz erweiıtert und unterstrichen worden 1St GL KATAELWÜEVTEC
ÄELTOUPYELV T m:  —>5  v G OU ÜVOLXOTNPLO, QU ÖLA TAC ÖLXALOGUVAC NLÖV QU YAXO
ETTOLNGO ALLEV CO Ü yoaOov S7TEL TNGC YNC

Die vielen Bıtten, welche der Redaktor der as 1n der ruppe
yfür das Volk allgemeinen« ausgesprochen hat,; veranlassen ıhn, diese

5 d Vgl Anm 19 { Brightm 2394
58 und 186 6 0 Doresse-Lanne 20 Ren 167
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Gruppe durch eine umfassende Begründung eigens abzuschließen. uch
diese Tatsache darf als Zeichen sekundärer Entwickelung werden.
Statt vieler Einzelbeispiele SE1 hier 1Ur auf das klassısche Beispiel hingewılesen,
welches 1n dieser Beziehung unlls das Verhältnis des anaphorıischen Fürbitt-
gebetes der sy Jak dem der or Jak bietet. ährend der or Ja
edenken für die Lebenden jegliche Begründung fehlt bis auf das der
HI Schrift NniNnOomMMEN! Oculı enım OMNIUM In te ;perant Domaine
hat die S Rezension das Gedenken für die Lebenden reı großen
Gruppen zusammengefaßt und jede ruppe Urc. eine umfangreiche
Begründung e1gens abgeschlossen. Dieser CUuG Abschlufß WIF': och welılter
dadurch hervorgehoben, laut sprechen 1st 1 Gegensatz Zn

Stillgebet der voraufgegangenen Bıtten * uch 1n den anaphorischen
Fürbittgebeten der verwandten Liturgien ist CiINe Begründung 1m. COrDUS
der Bıtten ZU mıindesten einNne Ausnahme, und 1n dıesem Fall 1St das
Sekundäre 1m Aufkommen dieser Begründung gewöhnlıch auch och klar

erkennen z SX Mark 1n der Bıtte für die ranken®2.

JE The Bıtte für dıe eigene Stadt

An dıe Bıtte für das Volk 1M allgemeınen schliefit dıe äg Bas die Bıtte
für dıie eigene Stadt Dieser Bıtte entspricht der DYy Bas der lext Brightm
333 6-31;, lınks Zunächst scheinen die beiden 1lexte keinerle1 Ver-
wandtschaft aufzuwelsen. . Das Bıld verändert siıch aber, WeNnN WITr die
Zwischenglieder einschieben. Wır fassen zunächst den lext 1n der ag Bas
und seine Verwandten 1Ns Auge

ApKo®3 Dy diak Bas ag 2öM Bas bo Bas Cyrill

KELOULLEV ÜTEP LVNOONTL XU- WVNOONTL KU- UVNOONTL XU- LVNGONTL KU-
X.AXL ÜTEP TNG S  v QDLE XL TOUL VLE XL OT !] - OLE HG OT - LE

TNG TCO - OLG TNG CO - OLG 0U A YLOU TNG
AÄE@C ÄE®C TO7TCOVU TOUT9UV ÄECC NUÖV TO7TOV TOUTOUL ÄAEOC
TOAUTNG TAUTNG TAUTNG TAUTNG

”L TALONCG KL TAVTOC HXL TALONG
TWONEC H”X TOTTOU XL TOAEOC XL
YOPAC MNAVTOC LO TÄLONG YOPAC

VOOTNALOU HXL TLONG
KOWLNG XL,
TAVTOC LO

TV VAOTNOLOU
000060E6vV 0000606 V
TATEOOV K”.XL MAVTOC
NLÖV 01X0uU TLGTOUVU

61 AnaphSyr 190 Rücker 276-234
Brightm 127

63 Brightm 22 Funk 512



Engberding

Bas ag Bas bo Bas VT1pKo 11ak sa Cyrill
HXL TV XL COV XXl GV SV KL TCOV SV XL T@OV SV

TLOTEL TLOTEL SOU TLOTEL IZ0OU TLOTEL SOU

SYOLKXOUVTOV OLXOUVTCV XO TOLXOUVT@V KOTOLKXOUVTO@V XOTOLKXOUVTOV
SV XÜTOLG.SV XÜTALG SV w  XTQ SV XOTN-

KL ÖLATNPN-
G OV NILÖLG SV

DUO;  w
TLOTEL WEXPL
TNG S&  m]
AVOATVONG-
TOUTO YAXpP
LLOVN) EATMLC
NLÖV

Beurteilung
AÄAus dieser Gegenüberstellung erg1ibt sıch, den einzelnen Fassungen

eine Keimzelle zugrunde hegt, die folgendermaßen lautet: UyNOoONTL XUPLE
TNGC TOAEOC NLÖV TAOTNG XXl TCOV SV LO TEL VX.OTOLXOUVTOV SV KOTN.

Muiıt dieser Keimzelle 1St die Fassung der Bas och geradezu
identisch

Die griechische Rezension der ag Bas hat dieser Fassung och das
Wort TOTNPLAC hinzugefügt.

diesen Grundstock heften sıch Ausdrücke, welche eine der
Betracht kommenden Personen übersehen möchten: KL TALONG TOANEOC XL
TLONCG NO XL TALONG KOLNG (xal TAVTOC TOTOoU)®®.

Diese Erweiterungen bewirkten, dafß der Sıngular der Wendung
XOTOLXOUVT@OV SV ÜT den Plural SESCTZL werden mußte KÜTALG.

Von der Fassung der Dy diakonalen eihe weiıicht dıe Fassung 1n der
insofern ab, als S1e das TOOTNG durch SV TADOLKOULLEV erSetzt.

Eine charakteristische Weiterbildung dieser Grundfassung bietet or Jak
und durch S1e beeinflußt auch or Mark:

Brightm 2623
6 D Da sich be1i diesem Euchologion die Liturgie eines Klosters handelt,

ist der Ersatz VOIl TOALG Hrc TOTOC selbstverständlich.
66 Eın aC dieser Erweılterung 1st bereits 1m anaphorischen Fürbittgebet

des Serapıon vernehmen, WECI111)1 CS dort el TV AYLAV OOQOU EXUAÄNGLAV GUVAEOV
TNAVTOC Z vovc XL TALONG YOPAC KL TOAEOC AL KOLWNG KL 01X%0U.
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UWVNOONTL XUPLE TNGC X  NLG G OU ”COU LVNOONTL XÜPLE TNGC A  LG ÄDLOTOU OU
SOU NLÖOV TOAEGOC XXl TNGC BAGLAÄELOLONGESOU NUÖV TONEGOC HXL TNG BAGLAELOLONG,
M ONEOC AL TNG TOANEC NLÖV TAOTNG XL

TOLONG TOXEOC HXL YOPAC KL TCOV SV op00- TAONG TONEOC XL XOPAC Al TV SV o000-
S06 TLGTEL X0LOTOU OLX.OUVTGV SV XÜTALG,S06 LO TEL XL gl BeELc OQU OLXOUVTGV

SV XÜTALG, ELONVNG XL %.GOAÄELAG XÜTOV. ELONVYNG KL ATDAÄELAG XÜTOV.

Hıer 1sSt die Bedeutung Jerusalems scharf herausgestellt worden. Das
welst auf die or Jak als den »SIıtz Leben«. Dazu WIF'! das Bewußtseıin,
y»Reichsliturgie« se1n, durch die ausdrückliche ennung der Reichs-
hauptstadt greif bar. Klare sekundäre Erscheinungen!

Eıne besondere tuie der Entwickelung stellt die Anfügung eines QUOAXL-
Satzes den ben behandelten 'Textblock dar Die wichtigsten Beispiele
Sind folgende:

ag ST Greg by Bas anaph ag Mark

WVNOONTL XUPLE KL TNG TO-
AÄE®C NLÖV TAUTNG AL TOOV
SV 0000502 LO TEL OLX0UV-
TOG) SV KÖOTT
XL NAONG TOXEOC XXl YOPAC
GUV TOVTL T KOCL® MÜ TOOV

THV TOATELVNV XL SASELVNV AL
OLAOX DLOTOV O ALV TOAÜTNV

KL OUOAXL NLG HXL OUOAL X0OLE TV OALV OUOAXL KÜTYV
TOAUTNV A} TOGOAV TOALV Kl
YOPAV On Oz6c XD NLEDÖV TOVNOOV

o  n ALLLOUD XXl AOLLLOU d  n ALLOU A0OLLLOU o  r e ALLLOU ÄOLLLOU
GELOLLOU KATATOVTLOLOUGELOLLOU XXl KOATATOVTLOLLOU GELOLLOU KOATATOVTLOLOU

TUPOG KL ATTO LV LAAOOLAG TUPOG
BaApBapaV XL XTTO TOV A AOG

VL STTOVOL-TOLOV LAYALOGOV XL ETOAVO- LAXALOXG
OTAGEOC Y ODOV XL XLOE- OTAXGEOC S0 vv
TLX.GOV.

26, 208
6 58 SW 44

Brightm 120 nac. dem vangelıum
GELOLLOU KOATATOVTLOLLOU Vat 1970
Vgl ıne ganz par:  ele Fassung 1n einem anaphorischen Fürbittgebet eines

saidischen . Formulars 1n UVNOONTL XUpLE TNGC TOAEOC TAUTNG KL TV SV
TLOTEL 0000565 XO TOLKXOUVTOV SV OT XL TALONG TOXNE@C HX!  } TAÄONG XOPAC AL TAVTOG
0000806200 LWOVXAOTNOALOU AL 0ÜoxL XÜTOUG ö  n TUPOCG KL ALLLOU KL o  n LOAXALOCG 0p&v
XL ANÄOTALOV XL STAVAOTAGEGC AXLDETLXÖNV. (Rückübersetzt 1NSs Griechische.)



Engberdin

ag reg by Bas anaph ag STr Mark

XL ETLÖDOLNC LÄNODOAGOV
XXl SLLOQUALOU TOÄSELOV.

CC XL NıvesvuL TNG TONEGC
SOELTO OTL  f EXENLOV XL OLX -
TLOLGOV <{ L, AXUVNOLKAKOG
m  mı) KALLAC A VODOTOV.
GU  ö SW ZOU TOOONTOU OQU

° HoxtovV einaC* ÜTERXOTLÖ
ÜTEP TNG TONEOC TAUTNG
TOU G060O00XL LOTOV ÖL  i  ELE XL
ÖL Anvelö ©TOV TALÖC WOUD
ÖL ÖeOLEO« HAL TAOAXKANOVU-
LLEV OLACVÜROTE Ü youOE,
ÜTEPRAKOTLOAXL TNC TONEOC TCXU-
NC ÖL TOV LXOTUPX XL
ZÜUYYEALOTYV Mooxov TOV
ÜTOÖELEAVTA NILLV OÖ0V TNG
COTNPLAG.
YOAPLTL XL OLXTLOLLOLG XL DL-
AO&VOpOTLA TOU LLOVOYEVOUC
OOQOU LLOD, L OQU XL LO 00

Wenn je888  - die by Bas ausgerechnet NUr diesen ODoaL-DatZz als Bıtte für
die eigene ta bietet, annn ich arın 1Ur die Auswirkung jener Tatsache
er  icken, da{fß der Redaktor die Zusammengehörigkeıit der angeführten
Fassungen sehr wohl gekannt, aber siıch absıchtlich für diese Fassung ent-
schieden hat In diesem Befund offenbart sich der sekundäre Charakter des
anaphorischen Fürbittgebetes der by Bas wohl deutlichsten ?®°.

(Fortsetzung
1Nne€e unmittelbare olge VO:  } XAKOOQULAÄOG und ELLOUALOG sıch auch 1n der

Bıtte tüur den Kaiser 1n der gr Mar TOXELLOV o  >  A L, ANAODUAÄOV. Indessen
sind die Unterschiede doch groß, als da{i3 111all aus diesem Befund auf iıne -
miıttelbare Abhängigkeıt Sn  en dürfte

{3 GU adı XL Vat 2281 und dıe beiden Hss aus Alexandrıien.
ÜTEP Vat E, 2281 und die beiden Hss AdUus Alexandrıien.
1 sicher 1st, daß der edaktor der by Bas die Fassung der gr Greg

benutzt hat Be1 der Beliebtheit olcher Wendungen lassen sich Quellen un! selb-
ständıge Ausprägung schwer MT Genauigkeıit bestimmen.



L’ofiffNce monastique m; la ün du 1V siecle:
ntioche, Palestine, appadoce

Dar
Mateos 5 ]

De la du 1Ve siecle, OUS ete cCONservee unl ser1e de OCuments quı1
decrivent, 2  une acon plus MO1NSs complete detaıllee, V’office dıvın
des molNes. Ces OCUuments SONLT CONNUS SOUVENT cites Dar les historiens
de l’office I1 OUuS semble, cependant, qu’ıl faıre uUunNec etude qu1
essale de determiner les rapports ex1istant les divers documents quı
provıennent d’un meme auteur, d’etablır aVCC precision les caracterist1ques
JuUC revetaılt V’offce monastıque ans les differentes reg10ns de l’ancıen
Oriıent.

Dans Cet artıcle, OUuUS examınerons d’abord les documents appartenant
l’epoque antiochienne de S, Jean Chrysostome; ils reveleront uUuLlc SIruUuCLUre

de V’office divın qu1 souleve bon nombre de problemes. Nous COMPATCrTONS
ensulte AVECC les donnees quC fournıt Cassıen SUTr V’office
pratique ans les monasteres palestinıiens. Finalement, OUS analyserons
les documents PTFOVCNANCEC de Cappadoce, speclalement C de s. Basıle,
aın de preciser quo1 CS uSascS cappadocıiens differalient de CELIX d’Anti-
che de Palestine, DOUTI decouvrir les infiluences qUC CCS tradıtions
1verses ONT CXGICEGL les S  c SUur les aAl1LBeS.

Les documents chrysostomiens
Dans predicatıon Antioche, Jean Chrysostome, quı ans Jeu-

avalt pratique la vIie monast1ıque, cralgnailt pas de SCS

audıteurs l’exemple des moines quı habıtalent pres de la iılle
Dans euUuX homelies 11 parle abondamment de L’office dıvın des MO1INeES:

ans l’homelie In Tım., CaD Dn dans le commentaire In Matth 32
Nous voudrions analyser GEeEs euxX documents detail

Les homelies In Matthaeum appartiıennent minıstere antıochıen,
precisement l’annee 2003 On retient QqUSS1 antiochiennes les
homelıes ın ad Tıimotheum®?. 19 forte ressemblence qu’offrent le eux
descr1ptions confirmera l’appartenance des homelies ın Tım mMinNistere
antıochlen.

Malgre le danger d’amplifications rhetoriques qu1 les descr1ptions
de ’orateur sacre, les donnees strictement lıturg1ques qu«C CN homelies
OUS fournissent SONT precises Sr d’un grand interet. I1 suffira de reduımre

leurs vrales proportions quelques eXPress1ONSs evidemment hyperboliques.
Hom 14, c} ( 62, 575-77)
Hom 69| Zl (POG 58, 644 -46)-< &) &5E $ Q uasten; Patrology FIH:; Utrecht-Antwerp 1960, 4A27
161d... 449 50
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Le document 1n Tim (Hom 14,3-4; >5  5-7
Pour Das Lrop allonger la Citation du Chrysostome, OUS SAauUutONS dans
document les 1NC1IsSeSs Ou s’adresse auxX seculiers et quı N’interessent

pPas PTrODOS, quittes donner resume ans V’explication du
Pareillement, dans la ongue enumeration de Versets psalmiques qu1
le Cenfire de la descr1ıption de la vigıle, ont chacun est introduit Dar
HXL AAÄLV siımplement pPar XL, OUS OUus CONTeENTLeronNs de donner la
reference scripturaire, sauf DOUTI E quı1 ONT uUunNnec s1ignıfication specıale.

Voicı ONC le premier document:
‘Husoo YLVETAL, LXAAOV mOO NLEDAC ANEKTPUOV SOOVNOE,
Ka QUX. SO TLV ÖOTEP S7teL TNG OLXLAC ANN ü OE wc ÖÜTTAVTEC LETO Su  Al

BELACG TOV Ü)7EVOV XT OUELEVOL ÖLAVLOTAVTAL,
TOU TO0ECTÖÄÖTOG XÜTOUC ÖLEYELODOVTOG,
XL SOTNKAOL TOV X YLOV OTNOALEVOL YOpOV,
XL F YELDAC su0EwcC ÄVOATELVAVTEC, TOVC LEDOUC &Ö0UGLV ÜLLVOUG.
A ÖTEP SONV,  8 ANEXTOUGOV R  2  SOOVNOE, XL u 0EwcC 270  CGOV On TOEGCTOG, VL

TO 08  % OV KELLEVOV ATAOC ÜTTOVÜVEAXC, TAVTAC AVEOTNTEV' QU YAp YOLLVOUC
SVEL VE SELVY 0  SEWL

LÜ ÖLAVAOTAVTEC u 0EwcC SOTNKAOLV, ÜLLVOUC XOÖOVTEG TOOOQNTLKOUG WLETA
TOAANG TNG TULLOOVLAG, LET OLV  F  >  U pU WLEÄGV.

"Kıyv TALC VuEL, ONOLV, L  2  ETAXPATE TAC YXELPDAG 23  v TO0C OV 6®©eöv:
XL TAALV® "KEıx VUuXTOC 000ptCeL O TVEÜLLA WOU TPÖC GE, ®eoc,

SLOTL DOC a 5E d TOOGCTAYLATA &w @4 An  (}} TNC YNG
XL CX XO AT T ÖXULÖLKA, TOANACC TENYAC XLVOUVTA. S AKODUOV'
OTOV YAp FA  ÖN AEY @V pPS 6> 5 pS 101 1 pPS Ös 5a pPS 143, 4; pPS 48, 175

pPS 67 IS PS 118; 164; PS 118, 62; pPS 48, T6: PS Z 4ab C pS 90, 5<06;
PS 43, 23

TV ZLC &e  OV NÜTOV Ö LATTUPOV A OTENV SVÖELXVUTAL.
“Ortav ös E AÄLV LETA T OOV AYYENGOV XÖwOL (xal YAP XL y yeAOL TOTE

X&SOUOLV)' LvELTE - Küpıov d  vm Z OV 0UOXVOÖV AeYOVTEG,
sYLÖOV YACLOLEVOV, XVOLLEVOV, DEYYXOVTW@V, KL U7ETLGOV ATEAGC KELLEVOV

HXL LLUPLALG AOYLCOLEVGOV ÄTATAGC
OLOV SGOTLV SKELVOUC SV ®|  > O TEOLV TNC VUXTOCG AVOAALTKELV }
*” KTreıöay w  V= LEAMN yYiveoOaı, ÖSLOAVOTTEAÜOVTAL AOLTTOV,

q) XL ÖTOV NLELG XE OLEK TCOV EOY@Y, SVXELVOL XALOOV Y OUOL TNG X-  2
TNAULTEWOC

‘ Huspac YEVOLLEVNG, NLOV EXAOTOC KAÄEL TOV ETEDOV, TOV AOYOV
"TOLEL GV SEOÖLKCOLEVOV"

S) ZVELVOL S, O AÄLV ÜV XC S@0Lvac STLTEÄECAVTEC AL ÜWLVOUG,
TOOC TV GV L’ox0&v XVOALYVOOLV TOETOVTAL

u) SLOL —w OL AL BLßALG YOADELV LELKÜNKOTEG.
V) “ExooTtoc OLXNLC ATOTETAYLLEVOV SV  < A&«ß@vy, NOUVYLAV ÖLKT VTOC XOKEL,

QUÖEVOC OAUAXODOUVTOG, 0U ÖEVOC QUÖSV AEYOVTOG.
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E  LT TOLTNV, EXTNV, SVVATNV, XL TAC SOTEPLVAC Ü YAC STLTEÄOQUOL,
X) XL ZLC TECOAXOC LLEON TV Z  W  NILEOAV ÖLAVELLLUVTEG, u EG TOV LE 00C TNN-

QOU[LEVOV, LahLGÖLALG, ÜLLVOLG YEOAXLOOUVGOL TOV 6©e6öv.
EoTrepac OLV KATAAKBOVONG,

Z) OL LLEV ELC AOUTOX AL AVEGELC GTTEUSÖOUGLV"
aa) SVELVOL S, T TOVCGOV AT ONDOAVTEC SAXUTOVUC, TOTE TN TOUTECN O00 XV-

EYOVOLV.
bb) Eite, LLXOOV KuOLOAVTEC, LAANAOV S ÜLLVOLG ToO TV KATAUÄNELGAVTEC,
CC) SLAVOATTOÜOVTALL STEL GTLBA.ÖÄ0C EXAXOTOC .

La vıgıle
Dans document, Jean Chrysostome indique TOUT d’abord l’heure OUu

commencaıt la vigile monast1ique quotidienne. Au chant du COYJ, le
JOour &; les mo1ines, reveilles pPar le TODECTOC C); evalent du sommeıl (b)
Ils formaılent cheeur (d) CL, levant leurs maı1ns, commencalent le chant
des hymnes sacres (e)

mMmOomentT, le 1SCOUFS du salnt developpe ODPDOSC, la dilıgence
la promptitude des mo1nes, la difficulte quC les laics eprouvent POUTI

lever le quC chez cela requlert.
Ensuite, il repete la description du lever des mo1nes. I1 precise EIHCOTEC

fo1s l’heure du lever, chant des COgS 15 n’ajoute la descr1iption
precedente qu'un detaıl le TOOEGTOCG les reveıillaıt touchant Jegerement
du pled chacun des dormants.

Comme P’avaıt dıt auparavant (d ” e)! les mo1nes, peine leves, formaıent
chceeur SL, aVE6GC grande fusıon de VO1X melodie 1en rythmee,

ils chantalent des hymnes prophetiques g), ceux-]a memes quı1 plus aut (e)
etalent appeles «des hymnes Sacres».

Icı, NOUVCAU developpement POUTF exalter la douceur de CCS VO1X, quı
surpassalt celle de TOUS les instruments de mus1que, POUTC soulıgner dutilıte
spirıtuelle des ymnes POUT indiquer L’amour de Dieu Ont ils SONT

remplıs.
Le salnt precise ensuite (h) les ymnes auxquels vient de faıre allusion.

D’abord le PS 135 Ont 11l cite librement le In noctıbus, extollıte
DesSLras ın Deum (texte du In sancta). J @ de verset explique
POUrquol les mo1lnes commencalent le chant des hymnes les maılns levees (e)

accompagnan naturellement les paroles qu’1ıls chantalent. Or, pulsque
le etait quotidien, 11 semble j1en qucC la vigıle S’ouvraıt chaque Jour
pPar le chant du DP>S 133

D’autre part, quel est le sujet du verbe ONOL singulier (h) ? Son sujet
est Samils doute «le o1ne» SCHS collectif; plus bas, effet, OUS

l’expression: «lorsqu/’il chante, 1sant » K); pareillement singulier,
ma1s quı peut s’interpreter qu®C du cheeur des mo1l1nes. Le verbe
SYUÖSELXVUTAL (1) est QUSS1 singulıer, mals 4ANDNOMNCE dejäle DPassasc pluriel

le possessif XOTOV3 ans la phrase sulvante m), le passSagc plurıel
est accomplı c  &%  FA  S@w0L)
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Le second hymne prophetique est ‚e Isaie De nocte
vıgılat spirıtus MEUS ad LE, Deus (1)

1 l’on cons1idere la CONSTITruUuCLION grammaticale, qu«cC du
verbe DN OL dependent complements:

LL VLEL KT
XL TEAÄLV VUXTOC KT
XL KOLATX SALTÖLXA.

Le PS 133 le d’Isaie restent detaches des KOLATA ÖALLÖLX.O.
les SU1VENLT. Le tro1sieme complement OI1Tt ONC etre traduit «etTt ensuıte

(xal), les chants davıdiıques». En ‘9 attrıbue effet spirituel
chant des PSaUMCS, formant ensemble distinct du PS 133 du

d’Isaie; SONT les PSaUMCS, effet; provoquent des SOUTCCS

abondantes de larmes AÄAvec le chant des PSaUMECS MMENCC, semble-t-il
unNne nouvelle secti1on de l’office

hez les d’Antioche, la vigıle debutaıt ONC Dar le chant de CX
ymnes fixes, le PS 153 entier partıe, le isale 26, S5.

On peut appeler partıe l’invıtatoire de la vigıle Sulvaıt unNe psalmodie.
Ciette psalmodie devaıt etre varıable, probablement CUYTTEeNS En effet,

la de vVversets cCites Dar la SUlte represente pPas la psalmodie gu
chantaıt chaque JOUT, INals SONT simplement cho1s1ıs POUFTFC demontrer cComment
les PSAaUMCS de Davıd «produlsent es SOUTCECS abondantes de larmes» 135

temoOo1gNENT «de ’ardent des 1NO1LCS CN VETIS IdDieu» (1) Que
SOI1T la le but du cho1x est indıque Dar la CONJONCLION YAXP (k)

armı les OUzZe vVverseTts psalmodiques meENLLIONNECS, quatre ONT SCNS

penitentiel de COMPONCLION (pss 65I 101, L0; 143, 4; 23°) Les qutres

EXprımMmeENT la conhance des sentiments semblables.
Les versets PS Ö, 5a Ou1d est homo, quod es IS ? PS 143,

OMO yvanıtatı sımılıs factus est, el 1es 210485 sıcut umbra praetereunt, SONLT
menti10nNnNes ensemble Chrysostome, Citant Dar COCUT, probablement COIl-

fondu deux versets Ires semblables le pPS 143 Za Ou1d est homo, QU1d IM

[U1SI1 €L (OTL  B SYVOo0nNG XÜTO)) le D>S 5a (  OTL  z XOTOU)
Le dernlier element de la vigıle, la psalmodie varıable, est le chant

du PS 148 (m) I1 OUS sembIle evident JUC GT INCIPIL correspond ZSIOUDC
inseparable des PSaUINCS 148 150 ( ests d’ailleurs, le plus ancIienN LEMO1ISNALC
explıcıte qUC OUusSs CONNAaISSIONS du chant de CS DSaUINCS ans V’office
La CIrOVANCC, CXPI1IMCC Dai Chrysostome, JUuC les Au X

hommes dans le chant de W PSAaUINCS, est par les Cnr
Oont COMDOSC le DS 148 Laudate OMINUM de caelıs Laudate
OMINUM de Lferra 14)

Les DSaAUMCS des Laudes etfalent chantes MOMmMent PFCC1S, celu1 du
lever des seculıers (m n) Ensuılte, PCU le JOUT D); les ILO11CS

prenaient p); prec1ısement MOMeNnNtT l’activite des laics
oOMMENCAEILL (qg)

Dans PasSsSascC, Jean Chrysostome, CIn Par le Contraste la
tOrpeur des seculıers la vigılance des IMNOMNCS, «Qu'’1l est dmirable
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qu/’ıls passent a1Nsı la NUu1Lt entiere!» (0) (Yest evidemment uUunNec hyperbole,
pulsque Ilu1-meme avaıt precise qUuUC V’office commencait Das le
chant des COYS.

La clarte l’insıstance AVOC laquelle le salnt etablıt l’heure du de
la vigıle permettent pas de s’appuyer SUTr la cCitation du DS, Mediıia
NOocTe surgebam ad confıtendum 1 ıudıcıa ıustıitıae LUAE, DOUTL deduire
qu'’ıl S’agıt 1C] d’un Cc@e de MINUt SCIHS PITODIC du

Voicı ONC les donnees fournies document suyet de la vigıle
des mo1mnes d’Antioche:

Elle commencaıt chant du CO (a, termıinaıt PCU
le Jour (p)

Sa comprenaıit tro1s partles:
Un invitatoire fixe DS 133 Is 26,9 S5,

ı81 Une psalmodie varıable.
111 Une finale fixe: DSS 148-150
Pendant le chant du PS 133 mO1NS, les moines tenalent les malns

levees. Rıen est dıt de la facon Vexecuter la psalmodie varıable, ma1ls
semble quUC l’invitatoire les PSaUMCS des Laudes etalent chantes Dar

LTOUS ensemble (g, LETO TOAÄANG TNE TULLOOVLAG ; I, LLETA T CDOV XYVYENGOV XÖöwGTL).
I1 faut quUC SO1T le DS 1395 SO1t le cantıque d’Isaie CONSeErvent le role

d’invıtatoire ans certalns rıtes PENCOTE aujourd’hul. Le pS 133 apparaıt
ans les rıtes chaldeen, syrıen de Tıkrıt; syriıen d’Antioche, maronite,

ethiopien® existalt aussı dans ’ancılen rıte cathedral de Constantinople.
uan cantıque d’Isaie, 11 ECIICcCOTE ans le rite byzantiın de
Saint-Sabas aduX fer1i1es de Careme®.

L’office matınal
Le de accorde Au  4 mo1lnes apres la vigile n’etait pPas tres long

OUS VU, 2  une part, qu/’i1l debutaıt PCU la pomte du Jour p);
MOMentT Ou les laics commencalent leur activite q); eL, d’autre Parts

S Chrysostome dıt (T) qUC, lorsqu/’il faısaıt deja Jour, 11011 seulement le r  5
ma1ls meme l’office matinal etaıt termine (s) Ge dernier mMOMeNT OI1t
referer, OUS semble-t-il, lever du osoleil. Alors, les moilnes s’adonnaljen

la lecture © VP’ecriture des Livres Salnts (U) eT, ans des cellules
separees, ils observalent le sılence sS’adonnalent la contemplatıon
(HoVuyLo) (V)

L/’office matınal etaıt compose de prileres d’hymnes (S) Out moO1NSs,
les prieres SONT appelees S@w0LVAC «de L’aurore». S’il faut prendre MOL
ans SOM SCIHS strıct, le accorde sommeıl matınal Vetendait
quC depuls l’aube Jusqu’a l’aurore.

5. C$. Mateos, CcE de mınu1t eit offlce du matın chez s. Athanase, dans
OrChrıstPer VE 1962), 6-78

Encore XT s1iecle l etaıt destine L’office NOCTU: de LOUS les Jours fer1aux
de l’annee Salls solennite speclale, cf. Mateos, Ouelques problemes de Porthros
byzantın, ans Proche-Orıent Chretien C (1961), Yl D
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L’office POUVaIL pas etIr! long, pu1isqu'1l eTaılt deja acheve lever du
sole OUS le NO d’hymnes PECUL tres j1en comprendre SOIT des PSaUMCS
SOIT des CanL1quesS, INSDILCS 1ON (cf g)
Les autres heures de ”office

Pendant le de la OUTNCC, les MO11NCSs celebrajent 4 1erce: Sexte, None
Vepres (W) Ils divisalent a1nsı la JOUFNCC quatre p  1CS, chacune

Dar ce (x) Dans CS offices diurnes chantaıt des PSdaUMCS
des ymnes X)5 dernıier erme, refere-t-1l 1C1 specialement

Cantıques scrıpturalres ? 11 est probable qu«c PSaUMCS ymnes SONT

synonymes ‘ et forment hendiadys POUT designer le chant des PSaUMCS.
Dans la digression SUlT, Chrysostome OPPOS- la gourmandıse des

laics la sobriete des Qul, leu de INaNSCL m1dı chantent alors
des ymnes, correspond L’heure de Sexte Les laics, le ICDOS,
font ENCOTE la s1ıeste; ils dorment ONC pendant la OUINCC, tandıs quC
les veıillent INCINC pendant la NUul1L  r Les PICMI1CIS, Tant de
sommeıl alourdıs; les derniers SONT LOUJOUFS sobres, pulsqu'/’ıls
restent JCun SO1LT adonnent chant des hymnes

Le SOILTr eNu s tandıs quC les laics ONLT baıns divertisse-
Z les de leurs LIravauxX aSSEOlENT table

(aa) Leur FCDOS, explique Chrysostome, est simple, 1OoN celu1
des laics Ensulte, erire restes quelque PCU d}  9 plutöt,
AVOILT le LOULT des ymnes ıls ont dormıir, chacun SUT

couche (CC)
Dans la des MO1NCS, le travaıl la contemplatıon PTrIVCC
la PF1CIc succedalent regulıerement Lorsque le SO  E tombaıt, iıls PIC-

le seul de la JOUTDNCC Les ymnes qu’ıls chantalent
O  nt SOrTte TTOÖELTTOV complies Ensuite, ıls alla1ent

Ormıiır

&} pıphane, Adv Haer, 111 I1 0S Aıdei, PG 47 &20 A les «hymnes»
de Ll’office du MAaLın correspondent « DSaUmCS ” de ’office du SOI1LT EeaaOıvor
W T ] X Y KxxANoLe ÖLNVEXELG KL TWROOGELYAL S@m0LvaAL, AUYXVLXOL
XLA UWoaALOL XL MWOOGEULY AL

Le de ’hymne UJUC les LNO1LNCS chantaıljent .D. le est donne DPar
Chrysostome dans omelıe 65 (606) Matth (F 58, 545) KOloyNTOG (De  OC
LDREOGV LE X VEOTNTOG LOU, ÖLÖOUC TROOTNV LO ] X  D TANPDGOOCOV 3E SUORO-

LG XAXOÖLAXC NLOV, LV IX VTLO'TE XX KUPTARKELXV EYOVTEG, MERDLOGELOLLEV ELG TCOV

L yYAOOV AÄpLOTÖ Inco0 KupL® NWLOV, 0 OGOL Ö0CX, TLLLT) XL KOXTOGC, OUV

X Y ] lveuuaTtı, ELG TOUCG LOOVALG, Aw  IV AdEa OOL, Kvupıe, GOL, Ayıs, Ö0 OOL,
Bacılei, OTL S@OKAC NULLV BOOLATEA SLC SUQOROOUVT7/V 117 o0v HLG 1 1vebLaTtTOCc ‚Y  » AI  Q

EUpEÜÖLLEV SEYVOGOITTLOV O QU SUXPEOTNOXVTEG, XLOYLVOLLEVOL, OLE XTOÖLÖGC EXLLO'TO HKT

OX La IMNEIMEC de STACCS, ÄAÄmen, est prescrite ans le
de Vırginıtate Xl (ed VO der (zO11Zs Texte Unters 20 Neue olge
Heft 2a, 46) DOUTFC OINIMENCET le D teNu D None, er Dar les Const 0S
VII 49 un 458) Le complet Qu«cC onne Chrysostome CXISTE, V
quelques varıanTtes, POUTF le ‚.DaS, dans 1’Horologıon byzantın actuel
(ed Rome 19315 198)
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Le somme:1l des mo1lnes duraıt ONC depuls la NUuL peine
commencee Jusqu ’ au chant du CoOq Le verbe SLAVATAÜESCÜXL, utilise 1C1 GGC)
POUTFr designer le somme1ıl nNOCLUCNE, est le meme quı qualifiait plus aut (p)
le somme:ıl concede la vigıle V’office matıinal

Le document 1n Matthaeum (Hom [69], 3- 58, 644 -46)
L’homelie 69] ın Matthaeum fournit SUTr V’office monastique des LCI-

seignements complementaıres de CCUX quUC OUS VEeENOLNS de TOUVer ans le
document precedent. Icıi, cependant, la descr1iption de Chrysostome
S’etend Das la journee des molnes: elle lımıte seul office a),
celu1 du matın.

Le salnt COMPDAIC d’abord etat des molnes celu1 d’Adam le peche,
lorsqu’il Joulssaıt de la familiarıte AVOC Dieu etaıt charge de cultıiver
le paradıs. « I1 faudraıt dıit-ıl SCS auditeurs quC OUuS appreniez cela
de VOS PFrODICS VCUX, mals, pulsque OUuS voulez Pas le faıre, OUS OUS

l’enseignerons du MO1NS Dar la parole» (a
'EyoYv LLEV OQOUV 2  DLÄC ÖO  4  er TOAUTA. TAOAAÄAULBAVELV" ETTELÖN S QU Boulsoc0es,

VOANV  N XAOY YOUV ÖLÖKEOLEV DLXG, SV  «& LE 006 ÜTONABOVTEG MÜ TOV TNC ÖLAYOYNG"
TAVTO YAXD QU SUVATOV 2meA0eLv TOV SUELVGOV LOV

0 x0) OL OWOTNDEG TNC OLKXOULLEVNG, STTELÖCV NALOG AVLOYMN); LLAAAOV S, TOANAG®
TOO TNG AAUTLVOC, 7  n TNG ZÜVNG AVOAOTAVTEG, ÜYLELG (L EYONYOPOTEG XOl W OOVTEG"

o’c\.;o.cc'ro'cweg TOLVUV zU0EwcC XTTO TNG ZÜVNG OALÖDOL KL yeynNÜOTEG,
d) XL yOopOV Sve OTNOAWEVOL,

SV  w DALÖDG) T GUVELÖOTL SLVOGOVOC AÄTAVTEC OOTEP SE SVOC OTOLATOG,
ÜLLVOUG £LC OV ZCÜCGOV P  AGOV XO0UTL &e  OV

YEPALDOVTEC XÜTOV, KL YAPLV SLÖOTEC ÜTEP ÖTEL VTCOV KÜTO), T C(DOV LÖLGV,
TV XOLVGV EÜEOYETNLATOV.

“Clore, SL Ö0X%EL, OV Aöı  A{ ÜOEVTEG, E0@OTNO OLEV L T C(OV Y YENGOV QÜTOC
ÖLEOTNAKEV X 0p0C GV 7a  nlı) YNGC E  ÖOVT @V  X  A KL AeYOVTO@OV'

AoE« SV DUWLOTOLG &e  &, K.CEL ’  mı) XC ELONVYN, SV XVODOTOLG
SÜS0OXLA

1) E  LT@, ÄeLÖCVY TAC S&  m- SKELVAC SLTWOL,
T YOVATO KALULOAVTEG, TOV üLWNDEVTA (Weöv TAOAKAÄOUOLV w  v TOAXYLATOV,

CGCDOV ZuLOL 006 ELC ZUVOLOV TAYEOC EOYOVTAL.
LTOUDOL YAXP T GV LLEV TAOOVTOV 0UÖSV o SELC YAXp XÜTOLG TOUT@V AOYOG
TO LETO TAOONTLAC OTNVAL EWTO00ÜEV OU B LOTOC TOUVU DOoßEPOU, ÖTOV

S  3l  AON XOLVAL COVTAC XL VEXDOUCG On LWOVOYEVAC Yioc TOU (%9Deo
(L O LNGEVA XX.ODCAL TNG DOBEPAXC SKELVYNG D WOVNC TNG AEYOUONG' OQOUX.

oLÖC DLXG
KL !  GTE LETA XAOxXDOU GUVELÖOTOC TOAAÄGOV T C(DOV KATOPÜGWLATOV TOV

ETLLOYOOV TOUTOV SLAVÜCAL BLOV,
XL O YOÄNETTOV AÄEULOAXL TEAAY OC n  a} 0U PLAG
Hyesitaı %ÜTOLG TNC ZÜX NC TATNP WL On TOOECTNKOS.

5 *
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LT AVACTAVTEC XX TENSCAUVTECG TAC AYLOG SNELVAC X.XL GUVEY ELG EÜUYAG,
AVLO X 0UONG NC AATLVOCG,
ELC E0YOV  H4 ÄTTELGOLV EXAOTOC,
TOAAMV TO0C060V SuTtTSü0eEvV TOLC ÖEOfLEVOLG GSUVAYOVTEG.
05 ÖOVTEC LLOVOV XL ZÜYOLLEVOL, KL TALG BLOAOLG TO0ONAGLEVOL,

TEOTVOV 0  SALC TOLC O0DGOLV SLOLV.
” KEreLöaVv YAP TOV y OpOV SLAAUG WOLV, On LLEV TOV ° Hoo0.Lov Auß av SXELVOG) ÖLOL-

AEYETAL, —w TOLC ATOCTOAOLG ÖLLLÄEL, ETEPOC an0 4 TAP STEOGOV mo OEvTA STELOL;
XL OLÄOCOOEL TEPL (Deo  6 TEPL 70008 OQU TAVTOC.

Comme OUus L’avons dıt, document limıte traiter de V’office matı-
nal D); celu1 qu1u, ans le document precedent, SU1Valt la vigıle

Chrysostome indique d’abord le lever du sole1l COIMINC ’heure OUuU V’office
D)S mals TOULTL de sunlte corrige er precise: «OUu plutöt, 1en

le rayon>», C.-a- la umiere du sole1l (b) I1 faut Pas maJorer
la portee de express10n. 1 l’intervalle le debut de P’office
le lever du sole1l qvalt ete considerable, le salnt n’aurait jamaı1s ME-
prendre oMMENCEC: a1NS1 : «lorsque le oole1l leve». Maıs pPu1sque,

OCCAaS10N, 1l mentionne pas la vigıle chant du COd, Chry-
SOSTOME na pPas oulu Sanls doute induire SCS audıteurs PCNSCI qUC les
mo1nes evalent plus tard qucC les seculhers. (Yest DOUFrqUOIN reprend

aVallcC, hyperboliquement, l’heure du debut de P’office matınal. d O m
pressi1on «bıen la lumiere du sole1l» signifiera ONC «K«VETIS l’aurore»,

semblaıt l’indiquer l’homelie ın Tımotheum (S, ZÜYXAC S@OLvcac).
On o1t quC les hyperboles du salnt ONLT volontiers dans le SCI1S dA’une

exageratiıon de la uree des offices Deja ans ’homelie ın Timotheum (g)
s’etalt  ? ecrıie «Qu 1l est dmirable qu/’ıls passent a1NS1 la Nu1t entiere!»,

alors quUC la vigıle commencaıt seulement Cchant du COM
D’autre Ppart, le document qQucC OUS OmMMeEeNTON: maılntenant vient CON-

firmer le faıt qUuUC le des mo1nes la vigıle l’office matınal etaıt
de sommeıl (b)

Dans developpement Oratolre quı forme CONTraste implicıte AVOCC

la VIEe laborieuse des laics, le salnt loue le bonheur des mo1lnes, semblable
celu1 des °
Puis 11 reprend la descr1ption (C) mMONIre COomMMenNT les mo1nes, formant
seul chceeur d); la consclience lumıneuse, LTOUS 2,  une seule O1X (oVLLOOVOG),

COMINEC 2  une seule bouche (ÖoTEp E -o  S OTÖLATOG), chantaılent des ymnes
Dieu de ’unıvers (e)

1{1 fautI combiıen le salnt soulıgne Ceite unanimite des momlnes
ans le chant Cette insistance LIrouve DaS ans la description de la
vigıle document precedent (Tım S, m) On peut CesS —

press1ons de Chrysostome aVCC la acon de parler de Basıle, lorsque
celu1-c1, apres aVOIr decrit la vigıle, chant du pPS 50° TAVTEC %OLV

Lettre 207, clerge de Neocesaree (PG 32 762-64); cf. les Oocuments
basıliıens ans mMmEME  5 artıicle.
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WC SE SVOC OTOLATOC XL LLLAC XAOÖLAG. Le OLV de Basıle correspond
GULOGOVOIC de Chrysostome, l’expression «COMMINEC d’une seule bouche»

est COHLLHUHG au X eux auteurs
Maıs peut-ıil qUC l’office matınal decrIit Dar Chrysostome a1lt commence

le chant du PS 50 7 premiere VUC, le but de Cet office, qu1 etaıt
d’honorer Dieu*® de lu1 rendre gräces POUT TOUS SCS bienfalts, personnels

COMIMMUNS f sembleraıt H&”accorder mal aVOC le chant d’un PSaUMMC
de penitence tel le DS Maıs, S1 l’on examıne les offices du matın du
SO1r ans les Constitutions Apostoliques Compose le premier du PS

de supplications lıtanıques, le second. du DS 140 des memes supplı-
Cat1ons Vetonnera de les O1r appeles ans les prieres finales des
1tanıes «Jles act1ons de graces du matın du sO1r »414. L/’office du matın
semble ONC QaVOIlLF ete considere, ans S()  - ensemble, act10nN
de graces LDIieu. ( Yest peut-etre cela qQUC eut indiquer Chrysostome,
Sanmnls faıre attention chacun des elements qu1 COmMpOSENT V’office

De analyse, OUS retiendrons donc, du mO1Ns, le faıt qu«c ans
l’ofhice matınal, les mo1lnes executalient le chant TOUS ensemble, cC.-a-d.
qu’ıl s’agıssalt d’un chant directane, seul cheeur, Sanls refraıns antı-
phones, semblable celu1 qu’indique Basıle POUTI le pPS 11 est pPas
exclu qu«C le chant de PSaUINC alt OUVertTt l’office matınal, ma1ıs OUS

DOUVONS pPas etre certalns.
Le saınt, quı1 qavalt compare V’etat des molnes celu1 paradıs,

COMPAIC maıintenant les ascetes 4dUuX eux-memes (g) Dans er office,
effet, les MO1INES chantalent auUss1 l’hymne angelique Glorıa ıIn excelsıs

Deo H; ymne qul, meme IV® siecle, eSsT atteste DOUTL l’office matinal
les Constitutions Apostoliques*“* par le traite de Vırginıtate? },

Apres ULlCc digression SUT L’habillement simple des mo1ines, oppose celu1
des SCHS INOUS, le salnt appelle S  S (1) les chants qu1 ONT precede. Le mMoOt

OÖ chant; cantıque) peut 1C1 designer, so1t le seul Glorıa In excelsıs, qu1
POUTF plus grande partıe est de cComposition ecclesiast1que, SO1t QUSS1 les
DLVOL du debut PSaAUMCS, cantıques de __ Ecriture).

10 Le verbe YEPAXLOG esT utıilıse DPar Chrysostome dans le document 1n '"1ım (<)
DOUT indıquer la celebration de Tierce, Sexte, None et epres. Son SCI1S5 doit ONC
FA  tre general er faıt Das allusıon un celebration partıculıerement Jjoyeuse
le matın.

11 NVAld; 38, un 548) S@OLVaAC SÜYXAOLOTLAG } 1DId. ; 3132 544) SOTEPLYNV
ZÜUYAXOLOTLAV. D’ailleurs, dans le traıte de Virginitate (ch 211 VO der 46);

Lrouve CUr1euxX melange de doxologie et de penitence: EVATN An  OP OL AÄLV SV OLLVOLG
XL SOSOAOYLALG LETO ÖXKDUOV SE OLONOYOULEVN, an0 4 TAOATTOLATA OOQU, TOV (We6v I'METEVE.
L/’office cathedral du matın avaıt auss1 POUFC Chrysostome SCI1S5 d’action de
gräces QD- Dieu (Catechese VIIIL, ed Wenger, Huit catecheses baptısmales, SOuUrces
Chretiennes 50, 256) Koi LLETA TOAAÄNG LG GOMROLÖNG HOL, TAC \)7TO TOV O0000vV EÜYX XC
HAL SCOLOÄOYNGELG SutTAüO& TAOAYLVOLLEVOUG ATTOÖLÖOVAL T TV )ACOV 055 KL EÜYAXOLOTELV
ÜTE TCOV 25  N  ÖN AA EOEVTOV XL TAOAXKAÄELV TOAÄANG ZELOÜNVAL TNC SULUAYLAG TOOC TNV
SLC O EG DUACXKNV.

12 VII,; 4A7 un 454 -56)
CıLtee, 55-56
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Le chant des PSaUMECS du Glorıa ıIn excelsıs fO1s termine 1), les
mo1lnNes mettalent SCHOUX adressalent des supplications Dieu,
auquel iıls venalent d’elever des louanges 6

Quel etaıt alors l’objet de supplıcation faıte SeNOUX ? AÄAucun des
biens de monde dıt le saınt Car les moines n en tiennent pPas COmpLe (k)
I1 enumere ensuıte quatre demandes faiısant partıe de la supplication:

tenır AaVOCC devant le terrible trıbunal, lorsque le Fils unıque
de Dieu viendra Juger les vivants les D3

pas QVOLT entendre la VO1X terriıble qu1 dıra «Je OUuUS connals
m);
arrfıver de vIie pen1ble AaVEC cConsclencCe PUIC

beaucoup de bonnes UuVIECS p);
navıguer ent dans Cet CCCan difficıle (q)

L’ordre log1que des demandes est partıe renverse. On S’attendrait
LIrouver d’abord la demande 4, DOUT obtenir la bonne traversee de

vle, ensulte la demande &R quı1 l ’heure de la MOTFT, finale-
ment les demandes Z qu1 referent jJugement dernier. Maıs

lıberte ans L’enumeration apparalt normale ans SCTINON
Cette priere etait dirigee le TOOEGTOCG (p) Elle etaıt COIN-

posee une serie de demandes (q, GUVEYELG EUYAG). Le MOTt GUVEYELG,
«Continues», est l’equivalent de V’actuel GUVATITYN), SUYX  v GUVATITY. Cec1 eut
dire qu«C les momnes termıinalent V’office matınal pPar un ıtanıe dıte ZSCHOUX,
Ont les intenti1ons etalent SUCCESSIVemeENntT proposees par le TOOEGCTOC. Les
molnes repondalent SAalls doute pPar uUunNe invocatıion.

Le CONTENU de CS demandes, est-11 transmıs Dar Chrysostome ans les
termes memes utilises Par les MmMoOoINes ? I1 CS plus vraisemblable JquUC le saınt
cıte 1C1 liıbrement. Auss!ı1, la demande PCUL etre mıiıse rapport AVOCC

celle du rte byzantın actuel
XOLOTLAVA CX TEMN TNGC CN NLOV VL KAANV ATONOYLAV STCL °OU DoßED0U

BNLATOC TOU XoLOTOV, TAOC TOU XUPLOU AXLTNOOLEÜR.
Les demandes rappellent celle JucC VO1C1‘
'Toöv ÜTTOAOLTTOV YOOVOV TNC CONC YLÖV SV ELONVYN VL LETAVOLC SUTENSCAL,

AD KT
D’ailleurs, UNCc demande COMMENCANL YOLOTLAVA DLÖV x TEMN apparailt

chez Chrysostome ans SO  —$ OUVIASC De ıncomprehensıbilı De1 NALUT a H17
dans le commentaire ın ad Corıinthios5 0181 refere A4dUuUuX prieres

qu’on faisalt reciter catechumenes, qu1 explique le possessif DLÖV.
Elle faıt partıe de la lıtanıe ordinaiırement SOUS le NO de V’angelum
DACIS. Cette lıtanıe etait recitee COI conclusiıon la lıtanıe POUT les
catechumenes1® la ovatıo fidelium*”, Maıs tandıs qucC celles-c1 etajient

48, 6-28
15 6l, 404
16 In ad CGor. 1E8 O 1,403)
17 CGonst. VIIL, 38 un 546)
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recıtees genOuxX*®, la derniere partıe, angelum DACLS, disaıt toujours
debout?!?

Peut-on ONC conclure QuC la ıtanie recıtee Par les mo1lnNes V’office du
matın etaıt C& qu’on recıitait de la priere des catechumenes
des ndeles, selon le meme Chrysostome, la fin des offices du matın
Cr du SO1r, selon les Constitutions Apostoliques ” { est imposs1ible de
DITOUVCI qu  elle fut exactement la m&me, ma1ıs DEUL dire quw’elle Iu1 etaıt

semblable?®.
Par CONTFre, le faıt quUC chez les molnes la lıtanıe etaıt recıtee 5

alors quC ans les eglises seculjeres la recıtation de l’angelum DAaCIS faisalt
debout, sembleraiıt indiquer quC les formulaıires etajent differents. Maıs
faut-ıl attacher tant d’importance l’attitude corporelle ”

pres s’etre  ? releves, les moines achevalent la lıtanıe (g, AVOAOTAVTEC XXl
TENECAVTEC). Dans racCourcl, terminer la supplication OI1t signaler la
recıtation une priere finale Autrement, V’ordre des er verbes devraıt
etre renverse, /et le salnt auralt dü dire «apres QaVOLF acheve el s’etre  >
leves chacun rend travaıl» U, S)

L/’office terminaılt lever du osole1l (r) notatıon correspond
£  €  NLEOAC YEVOLLEVNG du premier document (1am; E) pres quoOl1, les momnes
alla1ent travaıl S); ont le profit servaıt aider les PaUVICS (t)

Maıs, ans la sunlte de l’homelie, Chrysostome dıt, ans le premier
document (Tım, t)s Qquc, apres Poffice; les moines s’adonnalent auss1 la
lecture privee des lıvres sacres la contemplatıon (u) Cette contemplatıon

consideration correspond JE  NOVYLA mentionnee ans ’homelıe ın Tıimo-
theum L/’existence de ecture privee explique, d’autre part, l’absence
de mention >  une lecture COMINUNC ans les offices decrıits Par
Chrysostome.

Voicı ONC les donnees quC le commentaıre In Matthaeum OUS lıyre
SUT P’office matınal:

11 commencalt CIS ’aurore terminait lever du sole1l
I1 Composaılt des partıes Ssulvantes:

le chant ’hymnes (psaumes cantıques de l’Ecriture) Dal
la communaute ensemble, esprıit d’action de gräaces;

le Glorıa In excelsıs Deo;
unle lıtanıe recıtee SCHNOUA, dirigee Dal le T OOEGT OC
la priere terminale debout

Ensuite les moines lisaıent prive 1’Ecriture saınte, s’adonnatent
la meditation travaıl manuel.

18 In ad CGor I1;:8 (PG 1,404)
19 Ibhıd. 403 ; Const. VH1;:36 un 544)

Le verbe MLTE est utılıse ans pPassagc et ans la lıtanıe de V’angelum DAaCIS
(In ad Cor. [1;8: 1,403) Cependant, UCUuIl argument DECeuUL F3  tre tıre de
P’emploi1 de verbe, Car Chrysostome l’utilise pareıillement L’occasıon d’autres
prıeres, de la lıtanıe DOUTC les catechumenes O col 400) et meme de
la priıere silencieuse faıte Dar les catechumenes 83 col 403)
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Resume des documents chrysostomens
L/’office quotidıen des mo1nes dA’Antioche comportaıt ONC SCDPT heures

de PIIeTE:
Fa vıgıle commencaıt chant du COM erminaıt PCU

L’aube Kile composaıt d’un invıtatoire fixe (ps 133 cantique d’Isaie),
une psalmodie varıable du chant final des PDSS 148 -150

Les MO1INESs prenalent sommeıl l’aube ”’aurore.
l’aurore, approximativement, commencaıt ’office matınal, C  5

duraıt Jusqu’au lever du SOLE: 11 comprenait le chant d’hymnes (psaumes
cantıques inspires), du Gloria ın excelsıs, la recitation SCHOUX une

lıtanie, terminee DPar priere debout.
Au lever du soleıl, les MmMoilnNes gagnajent leurs cellules, Ou ils lisalent

1’Eeriture Saminte, meditaient livraient travaıl manuel.
La jJournee etaıt divisee quatre partıes: apres la premiere partie

recitait Tierce, apres la deuxieme, Sexte, apres la tro1s1ieme, None, apres
la quatrıeme, Vepres.

Ensuınte, ıls prenalent le seul de la journee le terminajlent Par
le chant d’hymnes (Complıes).

Au debut de la nult, ils alla1ent coucher.

L’office syro-palestinien chez Cassıen
eion Cassıen, seule mMemMme tradıtion etait SUVIE par les moilnes

de Palestine, de Mesopotamie de TOUT °Orient?21 ÖOr, nombre de GCes
contrees incluaıt nommement la SyrIie, COIMMNMC le PrOUVC le tiıtre du
premier chapıtre du Ze lıvre De Institutis: «De sollemnitate horae tertlae,
SEXTA2E uel QuUaC Syrıae partiıbus obseruatur. » Des lors, les offices
monast1ques d’Antioche, decrIits Dar Ö Jean Chrysostome, Seront pareıls

CCHX de Cassıen.
OUr verifier la Justesse de conclusion, suffira de resumer les

donnees de Cass1ıen l’office syro-palestinien. Comme SON OUVIASC
De Institutis coenobıiorum est jlen CONNU, lieu de transcrıire SCS Jongs
9 OUuS Citerons ote les TEeXTteES qul serviront but

12 vıgıle nocturno-matutinale
Cassıen specıfie Das quelle heure exaCcte commencaıt la vigıle

Palestine. Cependant, la vigıle egyptienne commencaıt chant du cCodS
Nous la uUuNe ralson serleuse DOUT quC la vigıle palestinıenne,
qui etalt unlece imıtatıon®®, commencaıt meme mMmOoment Cec1 est

De Inst. (0en. Praefatıo 9, 111 1 88 (Petschenig 7 59 34)
; TIbhıd. 111 Petsch 40)

elon Cassıen, ’office des mMoOolnNes palestinıens etalt unNne mıtıgatıon de celu1
des molINeEeSs egyptiens. La miıtıgation consıistait ans I’institution de MOMENTS de
priere XEes pendant la Journee: « Nunc de sollemni1tatiıbus tert1a€e; SCXTAC,
secundum regulam monasteriorum Palestinae uel Mesopotamıiae nobis est disse-
rendum, ut praefatı 1n prologo, perfectionem Aegyptiorum et inımıtabılem
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confirme Par le MOoment OUu terminaıt la vigıle, qu1 etaıt PCU pres le
meme: la vigıle s’etendaıt, effet, ad Iucem chez les Egyptiens“*
elle terminaıt nle auroram“®*? chez les momnes palestiniens. 1 "instant
OUu l’on terminaıt la vigıle etaıt le meme, semble raisonnable d’admettre
qu’on la commencaät meme MOMeNnNtT de la NU1t

L/’ofüce duraıt a1nNsı depuls le chant du COM Jusqu’avant l’aurore, C.-a-  .
Jusqu’a la premiere lumiere. Ces donnees correspondent exactement

PIeSYUC celles de S, Jean Chrysostome.
eion Cassıen, la vigıle termıinaıt le chant des PSS 148-5026

TOUT ans ’homelie IN Timotheum de Jean Chrysostome. Ce qu1
precedait le chant de CCS PSaUMCS etait; Salls doute, un psalmodie
plus moOo1nNs ongue En Egypte, la SYNAXC NOCLUCADG; la SYNAAC
vesperale, comportalt le chant de douze PSaUINCS la ecture de eux
pericopes de 1’Ecriture saınte?”. En Palestine, nulle indication du nombre
de PSaUMCS er AUCUNE mentıon de lectures. hez Jean Chrysostome
1ON plus, le nombre de PSaUMES de la vigıle est pas precise; la ecture

faisaıt prive apres l’office du matın.
L’invitatoire quC OUS trouve debut de la vigıle antiochienne

est mentionne exclu Dar Cassı1en. est pPas impossible, 1en quc
cela SOI1T pPas certaın, qu’ıl alt existe. Notons passant quC les chapıtres
IN=VI du De Institutis, OUu Cassıen parle de la vigıle ‘5 visent
qu’a deracıner abus, le sommeıl des mo1nes apres l’office du matın
sollemmnıtas matutıina. Nulle part Cassıen n’entreprend une descr1ıption
Dprofesso de la SYNAXC 11 n en parle qUuUC DPar rapport L’institution
de V’offce matınal. Cec1 explique le DCU de rense1ignements qu’1l OUS

fournıt.
Cependant, peut affırmer JuUC la vigile antiıochienne et celle de Palestine

coincidajlent NON seulement L’heure de la celebration, mals auUSS1
leur SITHCLUTEe: L’une L’autre composatlent, effet, une

psalmodie precedee, du MO1NS Antıioche, Par inviıtatoire fixe
terminee pPai le chant des PSaUILLCS 48-50 L/existence de lectures

z  est indiquee Par AaUCUN des deux qutfeurs.

disciplinae rıgorem horum institutis moderantes. Apud illos etenım aeC fficl1a,
QUAaC domiıino soluere DCI distinctiones horarum et temporı1s interualla G ad-
monıtione compulsorı1s adıgımur, DPCI die1 spatıum jugiter C oper1s adiectione
SpONTLaNeEE celebrantur plus enım est 1d quod 1incessanter offertur QUaIl quod
DPCI temporıs interualla persolviıtur, et gratius uvuoluntarıum MUNUS qUam functiones
quUuaC canon1ca compulsıione redduntur » (IHS 1- Petsch. 33-34 La vigıle
nocturno-matutinale et la X du SO1Fr SONT donc Das attelintes Dar mi1t1-
gatıon. Le tre meme du chapıtre MI d’ailleurs, « De sollemnitate orae ertilae,
sextae uel O:  9 qUaAC 1n Syrıae partıbus observatur», MONTIre Qque assıen considere
la tractation des syrıennes du SO1Fr et de la ult incluse dans celle de ’office

tien.
Ibıd., HM, Petseh. 40)

20 Tbid.,; I1L, Petsech: 41)
26 Ibıd., I Petsch: 41)
AAr Ibıd., 14 Petsch. 20)
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La sollemnitas matutına
Comme CCUX d’Antioche, les momes palestiniens s’accordalent

de apres la vigıle nocturno-matutinale?8, Ensuite celebrait
ce matınal, la sollemnıtas matutıina??. Selon Cass1en, CetTt ce etait ’n
sti1tution recente: L’avaiıt institue lorsque ul-meme passalt SCS premieres
annees monastere de Bethleem?®, C.-a-  d 2872 285 de

nouveaute, 11 l’appelle une fO1s novella sollemnıtas?*.
L/’office matınal commencaılt lever du sole1132. 11 etait COUTFT,

puisqu'’1l comprenaıit tro1s PSaUMMCS seulement, les PSaUMMCS 50 8933
L/’ofüce termine, les mo1lnes rendaılent travaıl?34.

1 OUS COMPATrONS CeTl office aveC V’ofkfce parallele des mo1mnes antiıochıiens,
qucC fonction etaıt exactement la meme ans les euX CS :

mettre bref matınal Marg uck le debut du travaıl manuel.
L’heure de la celebratiıon semble QaVOLF ete DCU plus tardıve Palestine:
V’office commencaıt, effet, lever du soleıl, tandıs qu’äa Antıioche 1il

terminaıt mOoment meme.
La Strucfiure de l’office semble premiere etre differente. Our SUIl

monastere, L’affirmation de Cassıen est l’imıtation de '"Tierce de
SEXTE * la sollemnıtas matutına composaılt seulement de tTro1s PSaUMECS il
OUS onne l’indicatiıon PXaCIEe S Antioche, Par CONTrEe, meme s1 ans
les «hymnes» mentionnes sostome OUS POUVONS VOILr des PSaUMCS,

ajoutaıt ( PSaUMMCS le chant du Glor1a ın excelsıs lıtanıe
Cette difference de STIruUuCLUre s’explique par le faıt QUuC, COININC le dıt

Cassıen, OR office etaıt d’institution recente; l n’avaıt ONC
attache ans la tradıtion monast1que d’origine egyptienne. Que la ra1son
de S()  - institution alt ete celle qUC PTODOSC Cassıen evıter sommeıl
Lrop prolonge3” unNle autre, chacun organıser la STIructiure

fess1s corporıbus28 Ibıd., 1110 4, Petsch 39) UT ad OFrLUum solıs
refectione ONCcCECcSsSSa).

2Q TIhıd. «1n vıtatı DOST 2eC ‚ cunct1 parıter SU1S stratıs CONSUrgereNT,
trıbus psalmıs oratıonıbus celebratıs deinceps iınem et inıt1um
operation1 aequalı moderamıne simul facerent».

3 0 Ibıd., {14; 4, Petsch 38) «Scıiendum anc matutinam anon1-
Caml functionem NOSTITO tempore nNOsStroque monaster10 primiıtus institutam ».

31 Ibıd., IM4 Petsch 41)
Ibıd., 111, 4, Petsch 39) «Ut I] ad solıs fess1s corporıbus

refectione ‚5 invıtatı pOost aeC cunct1 parıter SU1S stratis CONsurgerentT,
trıbus psalmıs oratiıonıbus celebratis e
30 Ibıd., H1, Petsch 41)
34 Ibıd., IIL, 4, Petseh 39) «triıbus psalmıs et orationıbus celebratıs

et deinceps nem elt inıt1um operatıon1 simul acerent>».
30 Ibıd., IIL, 4, Petsch 39) «trıbus psalmıs oratiıonıbus celebratis, I1-

dum modum qu1 antıquıtus 1n obseruatione tertiae uel sSEXT2€ trinae confess1ionis
exemplo Tatutus est Y

Ibıd., I1L, Petsch 41)
37 Ibıd., 414 4, Petsch 38) « HCT UIN CU) hac abutentes indulgentıia negle-

gentiores quı1que indutıias SOMN1 longıus protelarent »
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jJuge le plus convenable. Dans les euX exemples de Cet office
quC OUS possedons, celu1 de S, Jean Chrysostome celu1 de Cassıen,

diversiıte apparailt claiırement.
Maıs, cecC1 est tres important, parmı les elements qu1 Composent CRr

e matınal selon les eunx auteurs, des CINg pIECES mentionnees explicıte-
MentT (pss 50) O2 chez Cassıen; Glorıa In excelsıs litanıes che7z Chry-
sostome), le PS 62, le Glor1ıa ın excelsıs, les lıtanıes, probablement auUsSs1
le P>S 0, SONT empruntes L’office ecclesiastique?8. 1 l’on t1ent Compte
du faıt qu«C certalns monasteres refusalent adopter le nouvel office, l’on
volt QuC, de Cassıen de Chrysostome, la tradıtion syro-palesti-
nıenNNeEe etalt ENCOTE traın dV’evoluer SOUS U’infÄluence des offices seculıers.

Icı question de chronologie POSC elion Cassıen, la sollemnıtas
matutına qValt ete un creation du monastere de Bethleem, AV’o elle
seraıt repandue aduX autres coenobıa. Faut-ı1l de conhance
affırmatıon I1 OUS semble probable quC Cassıen CommetTt quelque exage-
ratıon. En effet; les homelıies de Chrysostome iın Matthaeum datent de
l’annee 390, C 45C CINq huıt 4a1lls apres le Sse]0our de Cassıen dans le monastere
de Bethleem 382-85). D’autre part, lorsque 5. Jean sostome parle
de l’office monastıque antiıochien, 11l faıt qu«C rappeler, OUS semble-t-il,
SCS experlences de jeunesse, 0101 lui-meme particıpalt la vIie des
mo1nes, durant les annees 0-/6 Dans hypothese, I’institution de
VP’office matinal seralt moO1Ns de S1X quıinze anls plus anclenne Antioche
qu’a Bethleem, OUu V’institution de la novella sollemnıtas na ete probablement
qu’une imitation de qu’on pratiquailt deja ans d’autres communautes
de molnNes.

Tierce, Sexte, None, Vepres, Complıes
Chaque Jour, sauf le dimanche?®?, celebraıt les tro1s petites heures.

Sur leur ucture, Cassıen dıt seulement quUC "L1ierce Sexte ‚DO-
salent de tro1s PSaUIMCS de tro1s prieres chacune*®. (Yest leur imıtatiıon
qu’on CONCUL Bethleem VP’ofüce matinal.

Aucun detail est fourn1 pPar Cassıen SUT la Ccompositıon de V’office du
SOIr Nous SaVONSs pPas Sulvalt le schema egyptien cCompose de douze
PSaUINCS de eux lectures. Comme ans V’office CIurne, qul, a1Nsı quc

38 DPour le DS 62, cf. Const. 0S IX 59, un 171) er VULLs 36; 1 un
546); aussı Chrysostome, In DS 140; 1 (Pg 5 427) Pour le Glorıa ın excelsıs,
ct. Const. 0S AL A / un 455 commentaıre). OUuUr les lıtanıes, c£. CGonst.
0S VIIIL, 28 un 546 - 48) Chrysostome, In ad Tımoth., Z Hom 6,
(PG 62, 3500 Quant D>S ö0 l TIrOUVEe debut de ?’office du matın Ce
d’origine cathedrale dans PITEeESQUC TOUS les rıtes actuellement ex1stants.

De Inst. OEn HE, 11 TFeitschH.: 44) «Uerum hoc quıdem ignorandum
die dominıca UNalll tantummodo m1ıssam ante prandıum celebrar1, 1n QUuäd, psal-
OTIU: oratıonum SCu lectionum PIro 1PS1Us collectae uel COMMUNI1LONIS
dominicae reuerentla sollemn1ıus alıquıd propensi1us impendentes, in 1psa ertiam
SCXLAMYUC parıter Oons  atamı reputant>».

Ibıd., ILL, A, Peisch. 39)
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celu1 du SO1L, devaıt SU1VIEC la tyadıtıon CEZgyPUECENNE, OUS

la dA’elements NOUVCAUX, gZypte*-, 11 pas 1111-

possible qu«cC la SYNAXAC vespertuUune a1lt sub1ı elle des emanıecments ans
STIrUuCcCLUre
L’allusiıon AdUuX Complıes apparaıt ans le lıyre du de Instıtutis

«Conuenı1entibus fratrıbus ad concinendos psalmos QqUOS quieTLurı
190(0)8°- decantant y 42 Aucune PTFECIS1ON SUr le nombre SUTr le cho1x
de Üe6sSs psaumes *®
L’office C el ”office syro-palestinıen

Le CUTSUS MONaASLIQUE d’Antioche celu1 de Palestine semblent ONC
apparteniır ’affirmaıt Cassıen uUuLn«Cc INCINEC tradıtiıon et
SU1LV1 une evolution semblable. Le nombre OINCES quotidiens, SCDL, est
le INCINEC La de la vigıle CST, du 11LO111S, Ires proche La seule
dıfference notable apparaıt ans les elements de l’offce matınal 111als

QeT Offiee; etTtant NOUVEAaUTE, DOUVAaIL facılement revetilır selon les EeEUX
des formes diverses hez Chrysostome, 11 FeCu uUuNnc forme plus proche
de Ce de l’office seculıer du matın, tandıs Bethleem 1l TE assımıle

schema mOoNaSLIQUE de 11erce de NSexte
Selon Cassıen, la tradıtion MONASLLIQUEC syro-palestinienne LIrouve

SO  - 1Inspıratlıion SOMn OT1IS1INC gZyptTe Lies palestinıens
faıt qUC muLiger la pratique egyplkıennNe de la PT1CIc continuelle Dai l’adoption
des petites heures du JOUT

La tradıtiıon egypueCeNNE apparaıt claırement ans l’office syro-palestinien
S1 Ll’on consıdere L’heure de la celebration de la vigıle, S1TUEE le chant
du COM L’aube En OULTIE, L’absence d’un Cce de ’*aurore ans la tradıtion
syro-palestinıienne est indıce de SO  = ONSINC egyptienne. En effet, il
en des monasteres L’ont Jamıals adopte, celu1 de Bethleem

la novella sollemnıtas partır de laJ de Cassıen
Maıs CeTlt CR CegypücCcNH, abstraction faıte de la des petites

heures, subı1ı de notables alteratıons ans les imoNnasteres syro-palestinıens
ka regle de l’ange, prescrıvaıit douze PSaUIMMCS euUuX ectures PDOUFC
Poffice ‘9 eSsTt plus observee; avant la psalmodie, du

Antioche, place INVILaLOLrE } termıine la vigıile pPar les DS>S
148 ans la vigıle y  5 les lectures SONLT
mMmentionNNeEES

DarT, U’institution d’un ce de Jaurore; Qul penetrait PICC1ISC-
ment CDOQUC ans le CUTrSUus MONASLLQUEC syro-palestinien, est

phenomene NOUVCAU, OIlt PIre explique
41 Les DSaUMECS 148 150

Ibıd 19 Petsch 60)
4 3 Nous Das de la vigıle du vendredi1 samedi, etfe recCeEemMMmMENT

expliquee Dar Heiming, /Zum monastıschen Offizıum U“on K assıanus bıs OLlUmM-
banus, ans Archıiv für Laturg1ewiss (1961) 106 109

( ( dessus, otfe DA
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eme l’adoption des petites heures des complies OI1t reCevoIlr uUunNe

explicatiıon satisfaisante. Pourquoi, effet; les moilnes palestinıens ont-ı1ls
S1 facılement renonce SUlVre la tradıtion de l’Egypte A’ot venalent les
plus hauts exemples de I’ideal monastique ?

I1 OUS semble JUC la seule raison plausıble de CCS changements d»\ etre
le heurt de la tradıtion egyptienne AaVCC d’autres tradıtions, monast1ques
ecclesiastiques, exXIstant deja ans le territoire Syro-palestinien ans
les contrees lımıtrophes. Passant Palestine elle dl\ Subır infÄuence
de CCS tradıtions; C’est la quı AUrT. modifie S1 profondement STITrUCLUTFrE.

La tradition cappadocienne
1 l’on essale d’identifier les tradıtions monast1ıques quı ONT CXEDICET

une infiuence SUT les uSascsS egyptiens transplantes Palestine, la premiere
quı presente ’esprit est Sanls doute la tradıtion cappadocienne, repre-
sentee UrTtTOut 5. as

Des L’abord faut reMaATYUCT uUunNnc difference fondamentale le INONAa-
chisme egyptien les fraternites basılıennes. Le premier, effet; est ne
ans le desert, Sa|anNıs CONTaACT d’aucune AVCC la vIie ecclesiastıque du
Les autres, pPar CONTre, ONT surg1 volısınage d’une ville: elles pratiqualent
les OCUVTICS de bienfaisance restalent dans ?’orbite de la communaute
chretienne de ?’endroit44 bıs

Cette difference d’origine est riche de Consequences POUTFC l’organısatiıon
du CUrSUuSs monastıque. Ises molnes d’Egypte, appartenant la tradıtiıon
«desert1que», pouvaljent organıser leur Cce Sa|nNnls tenır COMPTE de celu1
des lointaines eglises seculieres. La tradıition monastıque «urbaine», Dar
CONTLTrEe, pouvalt Pas neglıger la manıere de prıer pratiquee deja depuls
ongtemps Par le peuple chretien, aVECC lequel elle Vvivaıt cCote cote.

En Egypte donc, les euX SYDNAXACS qu1 constituaient l’office quotidien
ressemblaient pomt duX euUX SYDNAXCS de l’office ecclesiastiıque. La

vesperale egyptlenne, n’avaıt rMen; effet, d’un lucernaire, elle etaıt SUFTOUL
UunNe psalmodie. La nocturno-matutinale, pareillement, possedait

STIruUuCLUre TOULT faıt diverse de celle de Loffice matınal seculier 45

44 bıs Une distinction semblable apparait chez S pıphane (Adv Haer. II M,
0Sdeı 252 42, Tıyv  EC ()- COV LLOVACOVTOV KÜTNC XOXTOLKXOUGL TAC TOAÄELG,
TLVEC SS ”Xl SV LOVXOTNDLOLG u“uOElovTtAL, KL A  n UNKOOEV AVAY OO0VDOLV.

Nous afırmons 1C1 implicıtement l’equivalence de ’office seculıer du matın
et de la vigıle nocturno-matutinale egyptienne. ‘L’ous les deux;, effet, semblent
proveniır de l’ancıenne prıere prıvee des chretiens le matın et le SO1LF, appelees Dar
Tertullıen, legıtımae Oratıones (De Orat. XXV, 1- Serlies Latına
"Turnhout 1954, 272-73) Que Cecs prıeres solent 0D- l’origine des offices seculhıers
du matın GT du SO1Tr est chose certaine. Quant la relatıon des deux offices egyptiens
aveC les legitimae oratıones de Er  en, Cassıen semble faıre allusıon ans

Passasc. «Itaque DCI un1ı1uersam Aegyptum G1 "Thebaidem legıtımum OTa-
t1onum modum 1n uespertinis conuentihbus SC  c nOocturnıis u1g1ilus uldiımus retentarı>»
(De Inst. DEN. I % S Petsch. 18-19 Le somme:1ıl des moines du desert, plus

qu«c celu1 des seculıers, faıt antıcıper L’office matınal Dar rapport ’heure
de celebration dans les eglises.
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Le monachısme urbaıln, contre, adopta les offices du matın du SO1r
tels qu'’ıls etalent celebres, MO1NS depuls les premieres decades du
1Ve siecle, dans les eglises seculieres4s bıs, ajouta CUTSUS monastıque
Comprenan Tierce, DeEXTE, None, Complies office de miıinult.

Ces 1NOUVCAaUX offices «monast1ıques» n’etaient d’ailleurs, K aussl, JuC
le developpement d’ancıens uSasCcCS seculıers. Deja la Didache TECOIMNNL:
alt la recıtation du 'ater NOSsSLer tro1s fO1s JOUt:; Tertullien*”

Cyprien*® Afrıque, Clement d’Alexandrıe*?® Hıppolyte®® adressalent
duxX laics la recommandatıiıon de prier certains OMENTS de la journee.
Cette tradıtion prolonge 1Ve siecle>1. Les mo1lnes faiısajent ONC
quc continuer, l’institutionnalisant la rendant lıturg1que, la pratıque
recommandee duX fideles qu1l, probablement etaıt traın de perdre.
Aılnsı apparalt la profonde racıne populaıire des offices monastıques,
s’expliıque l’universalite des memes UsSasC>S, quı1 surgissent ans des contrees
fort eloignees les 1NCcSs des aquftres. D’autant plus qUC, du MmMO1NSs chez Basıle,
la vIie JuUC OUS appelons monastıque pretendait Pas creer etat different
du laicat, mals seulement prendre SerieuxX les oblıgations de la VvIeE chre-
tienne COMMIMMNULNC LOUS

Parmı les L1OUVCAaUX offices, les Complıes semblent etre entrees ans
le plus tard quc les autres heures, Cal, ans le Sermo Äsceticus,
Jadıs attrıbue S. Basıle, elles figurent pas ENCOTEC. Ce document r_

monteraılt ONC unNnec epoque anterieure Basıle, refleterait du MO1NS
des uSascSs plus aNCIeENS.

45 bis ([* Eusebe de Cesare (F 339), ın DS 64, 10 (POG 23 'T6 YAp uxaG}
OAMNGC TNG OLXOLLEVNG C EXKÄNGLALG TOU ()eo'  v KOATX TAC TOGOLVAC TOUVL NALOU SE 0800UC, KOAT

TAC ECOTEPLVAG ÖPAC ÖLLVOAOYLAG XL XLVOTOLNGELG
46 Didache VIIL, 2-3; c£. udet, La Dıdache, Instructions des apötres

(Parıs 224 et 1= 13
47 Pour Tierce, exte None, OU les prieres du matın et du SO1LF, cf. De

Oratıone XXV, 15 (Ed. cıtee L, 272-73) OUr la priere urant la nult, cf. ad
Uxorem 11,; 5 (Ed. C1ıt. D 389)

Pour les tro1s heures de la Journee, cf. De OTaL. domın. 24 LE OUr
la priıere ans la nult, bid. 26 542-44)

49 Pour G'lement, les tro1s heures du Jour Composen des memMes elements
O du mO1NSs, ONTt la mMEME STITUCLUFCG, qu’elles ref:‘  erent tro1s MN
de la ' Irimnite (Strom V, 4 40, 5: Stählıin LL Leipzig 1909, 30) °A KL TAC
TOV ODÖV ÖLXVOLLAG TPLYXN ÖLEGTALEVOALCG HAL TALC LOALC SÜYALG TETLUNMEVAG LOCXGLV OL YVOpL-
COVTEC TNV LAXAOLOAV TV X YLOV TOLALÖC LLOVOV. Pour les priıeres avant le sommeıl et

pendant la nult, cf£. Strom VII, Y 49, a  1B 31) Aüxutixa Auıa LLEV XUT@O
SUY @AL X.XL XLVOL XL XL TDO TNC SOTLAGEOC SVTEUCELG TOOV L’ooxmÄv LaALoLl ÖS HXL DLLVOL
NTA TNV SOTLOGLV mOO TNG KOLTNG, SN KL VOKT@OP ÜV X!  L TOALV.

50 Hıppolyte recommande, OuUufre les tro1s heures du Jour et la prıere Va
le rCDOS, uUu1Llc priere de minult et chant du COJ, cf. Tradıtio Äbpost.,
35 ed Botte, OUTCES chretiennes 1: arls 1950, 69-7323

51 Const. 0S V3 34, 1 un 540); les (‚onst. 0S mentionnent Das
la priere avVvan: le sommeıl, et la priere de la Nult est placee chant du COJ.
Chrysostome, De Anna 4, DG 4,6067) Ou Ul est question des tro1s prieres
du Jour, et In DS B (F 5,3806) OUu 11 exhorte la priıere ans la nult.
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Voicı les documents du cycle cappadocıen Ont OUS allons aVOlLr tenır
Compte: le Sermo Äsceticus, les ecrıts de D 4S ] probablement, le
traıte de Vırginitate, Jadıs attrıbue Athanase. De Cet OUVIASC, OUS

faıt ailleurs l’analyse??, Nous considererons ONC 1C1 LOUT d’abord
le PaAssSasc lıturgique du Sermo Ascelıcus; Du1s, tro1s documents basıliens:
la lettre IL qu1 ate du debut de la VIE ascetique du sa1lnt (V 350), la
Grande egle, CL, finalement, la lettre 207, adressee cClerge de Neo-
Cesaree, ecrite 55 tro1s a1lls dem1 la MOTrT de O Basıle

Le Sermo ÄAsceticus (PG 31,677)
Le PasSSasc de traite qu1 OUS interesse contlient unNnc descr1ption,

mMals plutöt Justification du monast1ıque:
11o002uyNc XALOÖG GTG TAC COn LOS
WAALOTO ETELÖN XN LGOL ÖLAÄELLUAOL o GUÜVTOVOV TNC VAALGÖLAG AL

TNC YOVUXÄLOLALG ÖLAVOATTAÜELV, XKONOLÜNTEOV TALC TAOC TCGOV AYLOV TETUTWOLEVALG
ELC TO00EUYNV OOXLG.

Dnot TOLVUV On LEYAC Aaxß  L  Ö OTL  el E600vVvüx%TtTLO SENYELDOLNV ZOU
SE0LOlOyYELGOÜXL GL vr  mı) CC XPLUATA TNGC ÖLXALOGÜVNG GO „ KL
I1owxdAoc XL Z0A«C XuohouvOoüvTtEC EUPLOXKOVTAL, AT TO LLECTOVÜXTLOV SV  b T ÖEO[LO-
®n  _> TOV ()eov XLVOUVTEC.

E  7  K ONGLV XÜTOC TOOONTNG' ‘Eorsepac KL T OL V XL LECNLBELAG.
N KL 0U A  LO IlvebiLouTtTOC TAO0VLVOLA AT TV TOLTNV YLVETAL

WOXV, XO SV TALC I1oxEso. LELKÜNKALEV, ÖTE, ÖLAYAEUACOVTOV SV  n TN TOLKLÄN
T COV YAOOCOV SVEOYELC TCOV Daxpıoaı aV TOUC WAÜNTAG, ONTLV e I1eTpo0c N LES-
Qusıv TOVC TOUTA. AC%AOUVTAG" OO YA/P SOTtTL TOLTN.

© EVVATN) TOU ÖEOCTEOTLX.OU I1x00uvc SCtL LLVY) [LOGUVOV, O ÜTEP TNGC NWLE-
TEPAC CN YEVOLLEVOV.

ANNETELÖN Axß  L  } ÖTL 'ErtAaxıc TNGC .  ©  NWEDRDAC NVsCd en  mlı)
X XOLLATA NC ÖLXALOGUVNG GOU, OL ög UVNLOVELÜEVTECG TNC TOOGEULYNG
XALOOL QU TANPOVOL TV SB ö0LAÖÖ TCDOV TOOGEUY V, TV LLEON LB OLYNV TO0GEUY YV
ÖLATUNTEOV' X.XL TV LLEV TOO 0U TO0CEVEYKXAOÜRL TV TOOONV, TV LETA o
TOOGCEVEYXAO ÜL (TE yevsclaı XXl YALV SV  b w-  —> o STTAKLG TNG NLEDAC ALVELV
7OV (O9De6öv AT TG O TNC NLEOAC TEOLOGOV.

52 C CcE de mınu1t et CcE du matın chez . AÄAthanase, ans OrChrP 28 (19062)
280 L’authenticite du traıte douteuse. Aubineau, dans SOM artıcle
Les ecrıts de Athanase Sr [a vırgınıte, ans Rev S et Myst (1955) 44 -51,
PTODOSC les eux arguments PIINCIpaux CONTre L’authenticite le vocabulaire
theolog1ıque du formulaıire de fo1 quı figure tete du traıte il refleteraıt le vocabu-
laıre. des Cappadociens VOETIS 370, plutöt qu«C celu1 de S, Athanase) et le faıt qu’on
Lrouve ans le de Viırginıitate 17 MOTS Jamaı1s utilıses Dar Athanase. Dans ?edıition
Irancaıse de la Patrologie d’Altaner, adaptee Dar Chıiırat Altaner, Precıs
de Patrologıe, Parıs 1961, 394) faıt etat de l’opınıon de Aubineau Sanls adherer
explıcıtement. Quasten, Patrology 4MIs Utrecht-Antwerp 1960, 46, ti1ent
pDas l’ouvrage DOUTL authentique.
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Le pPassSasc quC OUS VeENONS de transcrire s’ouvre Par recommandatıon
la priere continuelle (a) Ensuite, POUT justifier la pratiqgue de OMEeNTS

XS de priere, *auteur utilise argument princıipal le besoin A’inter-
rTrOMDIC Dar des intervalles de la tension produite Dar la psalmodie

les genuflex10ns o
Ces interruptions doivent etre pratiquees auX OMENTS determines

les sa1lnts b), Davıd (C, Ar g) les apötres (GE)
Aınsı il justifie la priere de minuit la citation du pPSö

l’exemple de Paul Sylas ans la prison (Act Les euX TexXTtEeSs

sSseront cCites Par S, Basıle ans la Grande egle, le pS &} servira
d’ouverture l’office de MINUIT ans le traite de Viırginitate?*,

Les heures du SO1LF, du matın de Sexte fondement dans
le PS 54, (d) Basıle utılısera POUF Justifer 1a seule celebration
de Sexte uan JHeree, elle correspond, chez S, Basıle, L’heure
de la descente du Saint-Esprit SUT les apötres (Act III) (©)

Dans le Sermo Ascetıicus, met pPas None rapport aVECC COUuLUmMEe

apostolique; elle commemore la passıon du Seigneur
L/ ättenur; connaissant PDas les Complies, heurte 13381° diffiiculte

SO  e cycle quotidien de prieres rejoınt Pas le nombre de SCpL prieres
requls par le psalmiste (158) 164) Sa solution est originale: il PITODOSC
de diviser EUX V’office de Sexte, placant partıe le
la seconde apres (g)

Le pasSSagc QuUC OUS COMMENTLONS precise pPas qu«C L’office decrit SO1t
communautaıre ; Mal: de L’ensemble du Sermo Asceticus 1il resulte JUC Gcet

office est destine uUuLllc fraternite (dÜSEADÖTNG, GUVoÖLA) (876 A) Vvivant SOUS

la direction d’un TOOEGTOC (876 B); plus bas ajoute EHEOILE QucC le frere
coupable de quelque transgression peut etre exclu de la psalmodie COMMUNC

(xmiuONvaL OUOTNVAL ZLC LoALGOSLAV) (880 B
Le CUTSUS PIFODIC fraternite comprenait ONC S1X offices Par JOur,

parmı CH  D4 office de minult (C) CcE du matın (d) Sd1ils rapport
mutuel.

Jı 2e lettre de Basıle (ed Courtonne, '"Lome 15 arls 1957, 5-13)
Cette lettre, ecrıte K3 350 est adressee Gregoire de Nazılanze, amı

de Basıle, qucC celui-c1ı voulaıt attırer la solitude. Voicı les qu1
touchent sujet:

a)56 QUV LAXAOLOTEPOV TOUL TV AYVYENGOV YOPELAV SV  o YN WLLWELO ÜL:
zu0  UC LLEV OVXOLEVNCG NILE DAC ZLC ÜV AC OPLÖVTA

3 Ce pasSsSagc semble exclure Ooccupatıon qUuUftr qu«c la priere. En falt, le
seul travaıl mentionne ans le traıte est celu1 du serv1ice du monastere C ÜTEPEOLA

XOLVN GULVOÖLX, 830 B)
( ”artıcle cıte.
G, Tertullıen, De 1E1LUNNLS 2 (Ed. cıtee LE '"Lurnhout 1954,

56 Z 44 ; cC1t.
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) Ü{LLVOLC XL OÖXLC YEPALOELV TOV XTLOOAVTOL,
LT NALOU XO GC A& LUOVTOC I  (  T EOYO TOETOLLEVOV,

e) TAVTAYOU XT O NC SUXNC GLUTXO0UONG, AL GV DLLVOV ÖOTEP ANOLTL
TAOXOTÜELV TAC SOYAOLAG
L MeyLOtY SE 06  OC TDO TV TOU XAÜNKOVTOC ZDDEOLV WLENETN T COV

SOTTVEUGTMAWV L’ox0OV.
g)58 Küyal AL TAC AVAYVOGELG ÖLXÖEYX OLLEVAL VEXOWTEDAV TYV DUXYV VL

ÜLLALOTE DAV T TOOC SOV m.  o KEXLVNLEVNV TAOAÄKLBAVOVOLV.
d Küyalı T OO TOOONC KELOUC yevso0aı TV TOU (9)eo  U TAOOY V
1) Küyalı LETO TOOONV ZÜYAOLOTLAV TCGOV BEÖ OLLEVGOV SYOUCAL VL AXLTNGLV ÜCOV

ETNYYEMLEVOV.
]) "de‚ LL TOOONC ÜÄTOTETAYLEVN, KÜTN XT TEOLOÖOV ATAVTOOCO
k)60 AA  DIed  ÖTEp TOLC ANAOLC 000006 SOTL, TOUTO TOLC ÜOCKNTALG TNC ZUGEBELAG

o LLECGOVUÜXTLOV,
1) LAALOTO 6 YOANV Tn LuyN TNG VUXTEOLVNG NHOUVYLAC YOAOLCOLLEVNG

Le CUTSUS du jeune Basıle commencaılt debut du Jour b); qu1 etalt
auUss1 le mMOmMentT du lever des laics 61 de la celebration de V’office matınal
ans les eglises®?, Cette priere matinale composaıt ’hymnes de
cantıques (C) Le vocabulaire est. 1C1 celu1-la meme JuC OUS trouve
chez Chrysostome (Mt, YEOAXLOOVTEG; Mut; ÜLLVOUG ; Mtit, ı s  S  nS-

Cette ressemblance de vocabulaire, autorise-t-elle conclure quC le
Glorıa ın excelsıs appele >S  S chez Chrysostome*®® appartenait
V’office matınal de Basıle » ela OUS semble probable, d’autant plus quC
le Glorıa In excelsıs CSL explicıtement mentionne ans V’offce matinal du
de Viırginitate,

Des quc brillaıit la umiere du soleıl, Basıle s’adonnaıt travaıl d), Salls

negliger la priere (€) assalsonnant le travaiıl par des hymnes (e)
Le saınt; faıt-ıl ICı allusıon TIErEE: Sexte None, les OMEeEeNTS d de
priere qui1 interrompent le travaıl » 11l OUS sembIle pas 11 plutöt
identification la priere continuelle (€; TAVTAYOU XT O TNG ZÜVXNG
GULTXOOUGNG) les hymnes qu1 mettajent unNnc pincee de se]l ans le travaıl (e)
Ciette facon d’honorer Dieu la priere eTt DPar le travaıl esTt POUT . as

imiıtation des (a)
57 %. 1: 6d. cC1t.
58 4, I: 6d. c1ıt
59 6, z 6d. c1ıt. 192
6 0 6, 45 ; 6d. c1ıt.
61 ( dans meme lettre la liıgne k) er chez Chrysostome, 'Lim NWE-

OXG SS OX OLEVNG.
6 2 CG‚onst. 0S VIN.: 38; 1 un 546) Op0p0U. Chrvsostome, (Jatechese

OUTCES chretiennes 50,VIIL (ed WENZETI; Hulit catecheses baptısmales
Parıs 1957, 256) TAC %“  v TOV Op0pOoVv SÜYAG.

63 In Matth 1)
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Dans journee, Basıle, comme les MO1INES d’Antioche, S’exercalt la
meditation des Feritures. La lecture du sacre debouchait dans des
prieres 2); CCS «prieres» ont probablement allusıon des petites
heures.

Le seul du Jour, qu1 avalt lıeu une heure fixe DB etait precede
de prieres PDOUT rendre digne des ONSs de Dieu (h) el SU1V1 d’autres
prieres, peut-etre V’ebauche des Complies, qu1 rendaijent gräce Dieu POUFr

qu’on avalt TECU, et demandaijent les blens promis (1)
Minuit devaıt etre, POUTF CCUX qu1 S’exercalent ans la piete, l’equivalent

de L’aube DOUFC les laics K Car le calme de la NulLt donne l’aäme Votzum
le plus favorable DOUI la priere (1)

Ce document OUuUS decrit ONC le CUTSUS sulvant:
a) Une priere matıinale composee d’hymnes de cantiques.

Un travaıl manuel mele de DMETE.
Une meditation de L’Ecriture sainte, terminee, qu’1l semble, par

uLlle des petites heures.
d) 178a seul Jour, precede SU1VI de prieres, ont les dernieres

pourraient etre ebauche des Complies.
Une priere de minuit.

Soulıgnons la diversite d’horaire le basılıen es SCS

debuts celu1 d’Antioche hez Basıle, la priere matınale avalt lieu
l’orthros, ( m(1 meme qu’on celebrait V’office seculier du matin.

Au contraıire, Bethleem tioche V’orthros indiquait la de la SYDNAXAC
NOCLUrNeE le des mo1l1nes. On OIlt claırement quUC la tradıtion basılıenne
depend des uSascCS seculiers qUC celle de Jean Chrysostome de
Cassıen &’est inspiree de la pratique egyptienne.

La Grande Regle (Interrogatio 37,3-5; 31,10153-1016).
Voicı le long Passasc de la Grande egle quı1 traite de l’office 1V1N qu«c

doivent pratiquer les fraternites basılıiennes:
O0ö LLYV ‚ WAOOPXO ÜL deL TOUC ÖLATETUTWUEVOUG XALOOUG GV TOOGEULY @V

SV TALC AÖENDOTNOLV, 0ÖC XVAYKALOOC sbeheEAwEOC, SX TOU ÖLOV ÜTTOLLVNOLV
TOV TApA TOU (9Deo AyYAOGv EYOVTOG'

TOV LLEV 000p0v, (JG TE X TOGOTA XLVNLATA TNC DuyNC X”l TOU VOU AVoON-
LA SiVOL (eoD, AL NÖ  EV ETEDOV ATONALBAVELV ELG ODOVTLÖC, TOLV TN TAOC
()eo SVVOLC SVELOOAVÖNVAL, u VEYPATTAL' '"Euvno0nv 0U &Oso  , XL
NO OpAavONV' NÖE GOLA XLVNOAL TOOC E0YAOLAV, TOLV TOLNCTAL ““ ELONLEVOV,
OTL° IL  OC GE€ TO0OGCEVEOLAL, KÖßIiE, XXL ’ T O @L ELOXKOUVON TNC DOVYVNC
LOU “TO T OL TAOAOTNCOLAL G: .01 2  S  ETO  Douaı.

I1  AL S, AT TV TOLTNV OCXV, ZLC TV TO0GEUYNV AVLOTAXOÜOL, AL
ET LOUVAYELV TV KÖENDOTNTA, HA TÜ Y OLV A AAOL TOOC AA EOYO  4 LLELLEPLOLLEVOL’
AL DTOLYNOGÜEVTAC TNC TOU IlyevpauTtTOS ÖWPEXC TNG OLT TV TOLTNV OOXV TOLG
AT OCTOAOLG ÖEÖOLLEVNCG; TO0CKUVNOAL TAVTAC OLL00LLAÖOV, ELG o KELOUC yevso0aı
XL KÜTOUC TNC TO60YNC TOU XYLAO[LOU, XL XLTOUVTAC TV TAO KUTOU OÖNYLAV
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KL SLSKCKAÄLOV TOOC o GULEPOV, AT OV SITOVTO KapöLav %uu
XTLGOOV SV SOl Weoc, WEr TWVELLA SUu  Oec EYXALVLOOV SV VLE EYXO-
TOLC WOU L Y ÜTOOOLUNG LE o  n TOU TOOCOTOVU GOU, WL TO TYVEÜLA
GO TO Ü YLOV L ÜVTAVENNG 2D  mw  n Ö0C  2  XTO WOL TNV AYAÄÄLAOLV
TOU GOTNPLOVL GOOU, XL TVELLATL NYSLOVLXO OTNPELEOV WE K
ANAAY 00* mVEÜLA GO TO &ya OoV OSÖNYNCEL WE SV YN a-  —_>  D VL
OÜUT@ AL TOV EOY @V Zyso0aı.

XN  en TOPOWTERO) 7COU S5L TV TV E0Y GV TV TOTEGOV QÜGLV Ö LAYOVTECG
AmrohELHOHOL, TCANDOUV XVAYKALOIG ÖELÄOUOLV SEL SUMOTO CX OLV SOCAVTA,
NÖ  EV Ö LAXOLVOLLEVOL, ÖTL OTOU X V  x OL vuo TOELG SUVYNYLEVOL, ONOLV On
KupLOG, zve O EWLÖV OVOLLA, SXEL LÜL SV  „ ®1  w XUTOV

” Kıy TN EXTN Al  @p  %, AT LLLANGOLV GV AYLOV, AVAYKALOAV SiVoL TV 7 00-
GEUYYV SXOLVOALLEV, GV AEYOVTOV' 'Kotrspac XX T O wL MED WECNLBELAC
ÖLNYNCOLAL W OPL ATAYVYENÖ, XX SLOXXOUGCETAL TNC DOVNG WOVU AL
(DOTE OUcO%vaL w  XTTO GULTTOLATOG KL ÖALLOVLOU LEONWBELVOU, AL XL TOU

VoALOD TOU SVEWNKOTCTTOU AEYOLEVOU.
H SVWVATN) NTA KOTOV YLALV GV ATTOGTOAGV g» TALC ILocdEsoLv AVAYKALO

216 TO0GEUYNV TAOAXÖEÖOTAL, LOTOPOUVOAXLG OTL  e II&7p06 XL "Iwxvnc AVEBALVOV 2LC
O LEDOV STTEL TV OOXV TNG TOOGEUYNG TV EVWVATNV.

g) ZuumAmpwüsLONG TNC NWEDAG, ZÜYAPLOTLA mTEL TV SV XOTY) ÖEÖOLLEVOV
YLLV HA XATOOOGLEVOV HWLV, AL TV TuOEOEVTWV SEXYODEVOLS, eiTE SX0UOLOV,
eite ZNOUGLOV, LTE Z7COQ U UL Aa vOAvovV TAÄNLLEANLA VYEYOVEV, SV ©L  ÖNLAOLV, Y)  A SV  »
EOYOLG, XAT KÜTYV TV XLOÖLAV, TEPL TT VTOV ZELASOULEVOV NLOV Sı TNGC
TOOGEULYNG TOV e  OV

Ka TAALV, TNG VUXTOG OX OLEVNG; ALTNOLG TOUVU AT O OC KOTTOV NLV XLAl
DAVTAOLOV EAEUÜEPAV ÜTAOEAL TV AVATEUOLV, AEYOLEVOU KL g« TAUTN Tn Kl  @OO
XVAYXALOC TOU SVEVNKOOTOU VAALOD.

LLECOVUXTLOV 11ox«A0C KL 20A06 NILLV AVOAYKALOV ZLC TO0GELYYV
TAOKÖEÖWOAKAOLY, OC TV IToxEs6wv LOTOPLA TAOLOTNOL, NEYOVO@' Kaoarta o
LECOVÜXTLOV I1x«dlo0c KL Za  DACACG ÜWLVOULV TO Oe6v XL On YouhwwdOc
AEY @V Msc00vüx%TtTLOV SENYELDOLNV TOU 2EowmohoyeLOO&L 601 en  mı) CX
XOLLOATA TNGC ÖLKXALOCTUVNG (5Q.U:;

]) Ka AL YON; TOOOÜXTAYVTAG o  P 00000yv, gLC ‚\  TV TO0GEUYYV SıavioTtAucOkL,
GIC L SV TV XL OLT o  v TNC YLEDAC KATAANDONVAL, AT OV SLTOVTO
Iloosm0xcxv OL O00xALOL WOU T OOC 000D0v OU WEÄETAV X AÖyYL  &%
6O

°OQy QÜUSEVA. XD XALOOV TOLC ETLTETNONLEVOC ELC S  O  EAXV (DEe00 XXl TOU

ÄOLOTOU XUTOD TOOALOOUVLLEVOLG CNV TAPOPKOÜAL.
]) XONTLULELELV AoyLCOLAL TYV SV TALC TOOGEUYALG XL LoAALGÖLALG AT

TAC ETLKEXOLLEVAG OPAXC ÖLAOOPDAV XL TOLKLÄLAV, XL AT EKELVO, OTL  er (2\0 LLEV
TN ÖLAÄOTNTL TOANMALLC 7COU XL AUNÖLE. Duy XL ÄTOLETEWPLGETAL' SV TN
EVAAAAYY) AL T TOLLLÄG s  : VoAALOÖLAG KL ZOU TEL SKAOTNG OOXC AOYOU
VE%XDOTOLELTAL SOM  S  m> ESTLÜLLLO AL AVAKALYVLGETAL o VNOAALOV.

*6
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La necessite des heures de Poffite
Dans les paragraphes qu1 precedent le qu«C OUS transcrit

(PG 315 1  -  S . Basıle explique d’abord COMMENT la priere
continuelle Oit CCOMPASNCI le travaiıl. Ensuite, 11l Justifie la pratique des
heures de l’office qgul, telle hypothese, pourraient sembler superflues.
« Nous ete TOrCES; dit-ıl, de choisir Ü heures» (a) I1 faut Sarreter

ommMenter la phrase XVAYKALOC SEENsEALEO: Basıle ete oblige
choisir A heures DOUT les offices, JUC chacune Velles rappelle
bienftfait specılal de Dieu. 11 faut CONSTaTter cependant, quC, sauf POUTFC TIEerce,
le saınt NOININCTA pPas de bienfaits divıins qu1 justifient l’institution des
heures.

Notons I’insistance du salnt SUTLT les MOTS «necessalre», «necessairement».
I juge necessaire d’instituer la priere de Sexte (AVOAyYXALOAV SKPLVOALLEV) (e)
Cette eXpress1ion equivaut XVOAYKOALOC SbehsEdueOn de la preface (a)

Une tradıtion venant des apötres, attestee Par le liıvre des Actes, MONTIre

JuUC L’heure de None est QaUSS1 indispensable (dvayıola TAOAÖESOTAL).
Complies, al faut necessaırement (dvayıolec) recıter le pP>S

Paul ylas OUS ONT transmıs qu’1l faut prier minult (AVOAyYKOALOV
TAOASESOAKAOTLV).:

Immediatement apres la descr1ption de "Iierce d)); prescrit CL qul,
POUT quelque ra1son, SONLT loın du monastere, d’observer, obligatoırement,
les heures qu’ı1l sembIle bon de considerer OommMUunautaires (TANoOVUV
AVAYKALOIC ÖOELNOVGLY). Les raisons QUC prevoıit Basıle POUT Justifier
l’absence 4U X offices SONLT le travaiıl (TOV E0Y@V) la des euX (L&

TV TOTEOV QUGLV): qu1 signif1e probablement quC les freres(
trouvalent une ongue distance du coenobıum.

L’on o1t JuUC Basıle n’iınsiste explicıtement quC SUTr la necessite des
heures qu1 derivaljent de la priere privee des chretiens. Evidemment
PECISONNC songeaılt CONTester la Jegitimite de la celebration des offices
du matıin du SO1F, quı existajient depui1s ongtemps, d’une facon d’autre,
dans la tradition monast1ıque egyptienne ans les eglises seculieres.
( SONLT les autLres heures quUC D Basıle defend. Quf 11 la attıtude

polemique ? peut-etre voulaıt-ıl prevenir P’objection qu’on pouvait soulever
CcContre GE XESs de PeTE, consideres uUunNe mitigation de la
priere continuelle, ideal du chretien ” elon Basıle, la priere continuelle

obligatoire POUrFr ’ascete. Les prieres veulent ONC
pPas deroger ex1igence de perfection c’etalt L’avıs des
moines egyptiens, selon Cassıen ®* elles SONLT, pOourtant, necessalres, Car

( OMEeNTS precis de la journee manıfesterent de grands bienfaits
de Dieu.

S C1-dessus, OFe D Cette opınıon continue peut-etre Ce de Clement
d’Alexandrıe (Strom V, T5 40, 3 Stählın 111 30) Fı SE XL OOXC  En TAKTAC
A TOVELLOUVOLV SUYX , CC TOLTNV DEDE XL EXTNV XL EVATNV, SX QUV YS YVOOTLXOG NAOA ÖOA0V
SÜYETAL ©TOV LOV, Sr ZÜX NC GUVELVAL LLEV GTITEUÖGMV GE&
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L’insistence de Basıle, suggere-t-elle qu/ı1l fut le premier introduire
les petites heures, les complies er le mesonyction ? I1 est dıfficıle de
PTONONCCI 1C1 POUFC l’affirmative, pulsque le Sermo ascetıcus, qu1 semble
etre plus ancıen qJuC la Grande Regle, signale deja les offices de Haerce;
Sexte, None le mesonyction. I1 est plus vraısemblable quC Basıle
duTa introduit ans region des uSasgCS qu1 existalent deja aılleurs, Mals
qu1 n’etalent pas EINCOTIE universellement acceptes.

OUr motiver la necessite de C heures, S Basıle Invoque la memoOIre
des bienfaits de Dieu. En falt, 1il Cite quC la descente du Saint-Esprit
POUFTFC Justifier l’heure de ' I11ierce. Maıs ?’enonce du princıpe general paralt
indiquer qu/il connalssaıt l’anciıenne tradıtion qul rattachait les prieres de
Sexte de None la crucifixion la INOTT du Seigneur®°,

Et C’est peut-etre POUFTFC donner plus d’autorite l’innovatıion, qu’ıl s’appule
NON pPas le motif, ma1ls plutöt SUT l’exemple des apötres POUT l’heure
de None POUF V’office de minult. Toutefoı1s, il est surprenant qu/ıl alt
pPas MI1S l’heure de Nexte rapport aV6GC la priere de O Pierre Joppe,
decrite les Actes (10,9) Vre lequel il a1me s’appuyer Par CONTre,

L’occasıon de meme HEUTE, 11l cıte le meme pP>S 54,18 qu’1nvoque
QUSS1 le Sermo ascet1cus, 1l enonce alors princıpe semblable®®.

Les heures de ”office
Voyons maılntenant QuC le salınt dıt ProDOS de chacune des heures.
L’OYthrOSs, cCce de l’aube du matın, Dieu les premiers

MOUVvVvement de 1!  ame  ” de Lesprt: il OUS rappelle,
chose, la pensee de Dieu qu1 OUS remplıt de Jo1e (ps 76,4) CL, le
travaiıl corporel, OUs met presence de Dıieu, qu1 ecoute priıere
(ps 5,4-5) (b)

Tıerce C); office communautaire, commemoraıt la descente du Sa1lnt-
Esprit SUTr les apötres. Elle comportait plusieurs prostrations, faıtes
PDOUFTC obteniır OUS aUSS1 la sanctification pPar le Saınt-Esprit, eTt 1I1I1l-

pagnees de la demande dV’etre guldes Par Iu CS quiı convient, d’etre
enseignes Dar lu1 l’appul de CX intent1ons, . Basıle cıite iı les tro1s VeEeTrSeEeTISs
du pPS OUu l’on falit mention de l’Esprit E2; 13; le verset 129
du DS 142, OUu l’on demande la guide de ”’Esprit de Dieu. Le travaıl etaıit
repris apres la celebration de 'Tierce.

L outes les heures Oommunautaires doivent etre celebrees DPar TOUS les
freres, meme S1; POUL quelque raison, iıls loin de la u_

naute (d)
6 r les auteurs CItes dans les 48, 5U:; 55 er le traıte de Vırginıtate XII

(von der Goltz, 46)
66 G(rande Regle e) HAT LLLLNOLV TV AL YLOV TV AEYOVTOV. Sermo AÄscet1ıcus

b TALC TAOC TV X YLOV TETUT@LEVALG 2L TOOGELYNV ÖPAXLG.
6 .7 Dans la 'TLierce byzantıne actuelle, le DS 5() entier, trouve CTIECCHS

les VE eTt 13 qu1 CCompagnen) le tropaıre.
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OUur justifier la celebration 'de Sexte de None, les argu: de
Basıle SONLT empruntes l’Ecriture, PSS 54, 18 90,6 POUTC SCXtE(C),

Actes des Apötres d OUu il est question de la priere de Pierre
de Jean temple la neuvieme heure, POUT None (£)

La mention de la priere de Pierre de Jean apparait rapport AVEC

None des Tertullien®8.
La journee terminee, celebrait les vepres. L/’esprit de DEr office

SG9etaıt meme l’action de graces rendue Dieu POUTF SCS don

POUT 105$S bonnes UuVICS, et le repentir POUFC 105 fautes de TOUT geNre S,
ka priere OILt donner satisfaction Dieu POUFTC LOUS 10S$S manquements.
alint Basıle n’indique meme Das par quelque allusıon les elements ont
cCet office etaıt Compose (g)

Au debut de la nult, office (complies) preparaılt les ascetes °
Le DS etaıt de NOUVCAU recite

Au milıeu de la nuit, C.-a-  d. minulit le chant des COMS, avalt lıeu
le mesonyctıon. Pour justifier l’institution de Cet office, e Basıle,
le Sermo ascetıcus, faıt appel l’exemple de Paul Sylas ans la prison
(Act du pS 118 «AÄA minult Je levaıs POUL louer

des Jugements de jJustice»
Le mesonyction rattachait pas l’office du matın ; intervalle

donne sommeıl separaılt les deux offices, qu1 etajent ONC TOUL faıt

independants ’un de L’autre.
vant l’aube, accord aVCC le P>S „  5 levaıt de NOUVCAU, Car

le Jour devait pas surprendre les freres dormant SUT leurs lıts (J)

Cet office qu1 commencaıt l’aube, etait-ıl ?’orthros mentionne Dar
Basıle premier lieu » etaıit-ıl plutöt vigıle matinale qu1 le precedait ?
Voicı1 raisonnement, ase la fO1s SUT le SUT le SCHS de

C office
'Tout d’abord, S1 e Basıle 1C1 deux offices distincts, 11 faudra

MmMO1NS reconnaitre qu/’1l les separe point par intervalle de sommeıl:
Carl V’offce qu1 precede le mMOMENT de Ll’orthros C’est-Aa-dire de l’aube
SuppPOSC le lever proprement dıt (B qu1 COMMEINCC la journee. Les euxX

officeoffices seralent ONC mMO1NSs consecutifs. D’autre part, le but de
de l’orthros EeST, selon le salnt 0, dV’offrir Dieu avant pre-
occupation les premieres pensees les premiers mMmoOouvement de la journee.
Des lors, TOuL second office, meme S’1  ] succedait immediatement premier,

De 1ELUNNLS Z Series Lat IL, LTurnhout 1954, De Oratıone XN i
11 est etonnant qUuUC Basıle mette Dasbid 1, 272 Comme 11OUS l’avons dit,

L’office de exte rapport AaVEC la priıere Pıerre 0D- Joppe Act 10,
6 9 Comme ans les (jonst. Äbpost., c£f. Ci-dessus, ote 14
zo ( TYSOSTG Catechese VIIIL, y (ed Wenger;, 2530

existe ENCOTIC aujourd’hu1 dans les Complies des rıtes syriıen et maronıite, et

dans celles du rıte byzantın de aint-Sabas
7 ( de Virginitate (von der Goltz, 55)
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POUTITA pPas satisfaire intention: COMNSACICIA plus Dieu les
premiers mMOouvement: de l’aäme de l’esprit. Basıle peut ONC aVOILF
envisage 1C1 qu ’un seul meme office

Le saınt, apres aVOLF enumere ans V’ensemble du document les SCPT
heures de la priere, revient la la premiere, enchainant a1nsı
Jour AVCC L’autre. Quand alors faıt de NOUVECAU allusıon l’office du
matın ]); 1l precise le MOMENT Ou le commencait. Ce n ’ etaıt PaSs l’aube
elle-meme, ma1ls PCU &x  ‚9 afın qu«C la meditation des paroles de Dieu
precedät le Jour (ps 118, 148)

Les heures qu/’ıl vient d’enumerer devaljent etre observees Dar LOUS CEULX

qu1 qavalent chois1 de vivre AVOCC dilıgence PDOUTI la gloire de Dieu de SO  -

hrıs (k)
Saılint Basıle onne quelques indications precises SUTLr le CONteENuU de

l 1erce; Sexte Comphies OUr les autres heures, faıt qu’une r_

commandatıon generale: les prieres les PSAaUIMCS qu1 les COomposent
doivent etre; selon les dıfferentes heures, divers varıes. (Yest a1nsı qu’on
evitera la monotonie la distraction (k)

L/’offce composait ONC de prieres de PSAUIMCCS, Ont le
(A6yoU), la melodie (z TOLKLÄG TNC LoaALGÖLAG) le mode V’execution
(T EVAANAYT) TNG DA devajent varıer selon les differentes heures, afın
de renouveler le desir de stimuler la vigilance (
ONNECES de Ia Grande Regle

En resume, selon la Grande Regle, la journee lıturgique des ascetes
comprenait

a) Un CUYSUS comportant sept offices, communautalires obligatoires POUrFr
LTOUS (d, k)

CcE du matın b), qu1ı commencaılt PCU L’aube Da
quı consacraıt Dieu les premiers MOUuvement de 1’  ame de l’esprit D);

C) L’heure de Tierce C); qul commemoraıt la descente de ”’Esprit alnt
les apötres, ans Jaquelle recitait probablement les versets 12

du PS le V, 129 du PS 142, qul1 ONTt allusion l’Esprit;
L’heure de Sexte e) justifiee le pS 54,18, quı comportalt la

recitation du DS 90;
e) L’heure de None { quı1 imıtaıt l’exemple des apötres DPiıerre Jean

(Act L1L,; 15
Vepres g), celebrees act1on de graces PDOUTF les bienfaits FCCUS de

Dieu durant 1a journee, aveu des fautes Commises, afın d’apaıiser
Dieu Par la priere;

9) (& PDOUTI preparer sommeil (Complıes) h), Ou l’on recıitait
de NOUVCAU le pPS 90;

mesonyctıon 1), selon l’exemple de Paul Sylas (Act >5  >
le P>Sö
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1) Dans LTOuUuTteES CCS heures, les prıeres, le des PSaUMES leur mode
V’execution devalent varıer; DOUT empecher la monotonie favorıser
l’attention (1)

La lettre 20 clerge de N eo-  eSaree (ed. Courtonne, tome IL
arls 1961, 185 -87)
1a lettre 207 de 5. Basıle, adressee clerge de Neo-Cesaree, est 1en

de la descr1ption de la vigıle nNOCLUTNG quw’elle contient.
L’interpretation des donnees gu  elle offre n est; cependant, P9S unanıme.
Maıs faıt O1t lıgne de COmpte: puisque la lettre ate de
l’ete 3186 tro1s alls em1 avant la MNO  S4 de S, Basıle, PEUL faıre
le commentaıre Sa|Jnls recourIır donnees de la Grande Regle, Car ans les
euX documents 1l S’agıt de V’ofhice des memes communautes AV’ascetes. Cette
methode OUS l’esperons dV’eclaircir quelques pOolIts obscurs.

a)73 XN  X TV ALTLOLV S0wWTNÜGOL OU ÜUNDUAKTOU TOUTOUL XX XO TEOVÖOU TOÄELOU,
LaALOUG ASEYOVOLV XL TOOTOV WEÄGÖLAC TNG TAXO NLLV KEKOATNKULAG cuVNÜELAG
TAONANAYLEVOV, KL TOLKUTA. TLVO, 0 OLG E ONV  3 XÜTOUC EYXANOTTECÜRL.

'Eyxoahovpeln S, OTL  el KL XVODGTTOUG EY OLLEV TNG EUCEBELAC ÜOKNTAG, (XTTO-
TAEOHLEVOUG T XOCW  Ö® XL TACALC TALC B LOTLXALG LLEOLLLVOALG, XC XNaa NLA
sıxcd.CeL CIM Kupı0c, £LC XOAOTTOOOPLAV 2 0e1iv OV NOYOV L SUYY WP0UOXLG.

C)74 L' LVOcXELV VLG BOVAOLAL, OTL  / NWLELC züy OlEO« XL XVÖRDGV ”X %L-
X.COV SUVTAYLOATA SYELV, GV To TOALTEULA SOTLV SV OUPAVOLG ANN ATEPLOTAGO TOL
OVTEC XL EÜTAPEOPOL T KupLm, VUXTOCG XL NWEPAG TOOCLEVOVOL TALC ÖENTECOLV.
*C)y ToO OTOLA QU NN CX EOY@  37 TV AVODOTOV, u  Q VAANOUGLV ÜLLVOUC T &e
NLOV ÖLNVELXÖG, E0YACOLEVOL TOALC SOXUTGCV Y EDOLV, /  LV SY OL LETAÖLÖOVAL TOLC
Y DELAV SY OVOL.

d)75 I1o6c an O ’ —  mlı) TALC LoxALGÖLALG EYXANLA.. SXELVO SLTTELV 3,  E W OTL  e C
YVUV KEXPATNKOTA S  22  ON TACALC TALC TOU (%9DEe00 'ExxAhnNoLaic GLVOÖX GTL KL GÜL-
DOVA.

*K VUXTOC YAXP 0000LCeL TAO YLLLV e A&OC o  alı) TOV 0LX0V TNC TOOGEULYNG,
XL SV TOVO®O VL SV OALWEL XXl GCUVOYX N ÖAKOUOV SEOLOÄOYOULLEVOL T &,

TEÄEUTALOV ZEAVACTÄVTECG TV TOOGCEUY OV
g) ELC TYV DoAALOÖLAV XOOioTtTavTtTAL.

Ka VUV LEV, ÖLYT) ÖLAVELNÜEVTEG, XVTLÜAANOUGLV ANANÄOLG, OLLOD LLEV TV
WEÄETNV T CGDV AOYLOV SvtTeEDOEV XOOTUVOVTEG, ÖLLOU Sg V”.XL TV T O06 0X NV KL ToO
ALETEWOLOTOV TC(DV XAOÖLGV SAXUTOLG ÖLOLKOULLEVOL'

1) SmeLTO OLV ETLTOEWOAVTEC SVYL KATAOYELV OU WLEÄOUG, OL AOLTTOL ÜTNYODOL'
]) XL QÜTOC SV TN TOLKLÄLC TNC LAALGOÖLAG TYV VÜXTO. ÖLEVEYXOVTEG,
k) LETAEU TO0GEUY OLLEVOL,

NLEDAC 8  öN ÜTOÄCHLTOVONG,
D T5 6d. CLtee, 4A8
Z 30 185

75 9 IS 186
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m) TAVTEC XOLVYN, WC e SVOC OTOLATOG KL LLOC XAOÖLAG,
n) TOV TNC SEOLOÄOYNGEGC DoALOV XVAOEPOUGL TG Kupim, »J  ÖLA SOXUTOV SUO-

OTOC anl0 4 ONLATO TN LLETAVOLAG TOLOVLEVOL.
0) °Kr TOVTOLC AOLTTOV SL, HLG ATOMEUYETE, wEevGECc ÜE LEV AÄLYUTTLOUG, EU-

Ze008€ XL Arßvac AL OTEDOUG, OnBaLOovc, LLouAuLOTLVOUG, "Apaßas, Doivixac,
2.0000G XL TOUC TOOC T Eüopatn KATOXLOWEVOUG, XXl TAVTAC ATHEATNÖOGC,
TAO OLG X YOUTTVLAL XL TO0GELY AL XXl %L XOLVOAL DahumöLaL TETLUNVTAL.

p)76 °AXX’O  UX% NV, ONOL, TAUTA STCL OU LLEYAÄOU L’onyoptovu. >A)\}\?  QU OEr ALTA-
VELAL s  %G ÜLLELG VUV ETLTNÖEVETE. Ka QU KATNYOOOV DLÖV AeEYO@' NX OLNV YAXP
TAVTAC 2  DILXC SV ÖXKDVOL CNV XL LETAVOLC ÖLNVEXEL,

q) S7TTEL XL NLEL  < Q0D6  SV ETEDOV N ALTOAVEUOLLEV ÜTIEP GV XULAOTLOV NLOV TANV
ÖC 0V OQOU%X AVÜROOTELVOLG ÖNLAOLV, ÖOTEP ÜLLELG, &w  Q TOLC AOYLOLG TOU IIvsevLaTOoc
TOV e  OV NLOV SELAEOULEÜM.
Les ACCUSALLONS cConftre S Basıle

Dans lettre, adressee clerge de Neo-Cesaree, S, Basıle defend
Conftre les aCCUsat1ons quUC CCS pretres lu1 ONT faıtes. Le clerge de GEette

vılle, eflet, infecte Dar l’heresie sabellıenne, faısaıt saınt, defenseur
de l’orthodoxıie, un implacable Sans treve (a) Ils lu1 reprochalent

premier heu dA’innover ans le domaıine de la Liturgie, introduisant
des textes de PSaUMECS des melodies etrangeres de la
region””, ensulte d’autres griefs semblables dont, selon Basıle, iıls auralent
dA plutöt aVOILFr hont  N (a)

Puis, C’est l’organisation de la vIie relıgieuse, telle QuC Basıle L’avaıt
creee, quı1 faısaıt l’objet de leurs incriminatıions. La vIeE ascet1que JUC
menalent certalines PErSONNCS aUTOUFr du saınt plaisaıt PaS, volre scanda-
lisaıt CCUX de Neo-Cesaree (b)

Basıle repond eux aCCUsat1ons. 'Lout d’abord, 1l est Her; euHı

qu’on le sache, de CCS groupemeNnts d’hommes de femmes, Oont la patrıe
est le c1e] quı perseverent Jour NuILt dans la priere, quı chantent des
louanges Dieu Sa|”nls reläche, meme qgu travaıllent de leurs
ma1ıns POUTC DOUVOILF faıre ’aumöne CEGEUX qu1 SONT ans le beso1in (€)

Quant grief CONCErNaAaNTt la psalmodie, 1l na qu’une chose repondre,
C’est qu«c acon de faıre est parfaıt accord AVCC celle de LTOutes les
autres Eglıses de Dieu (d 7

4 ; 6-8
17 La traduction de pPassagc chez Courtonne est erronee (p 184) «S1 leur

demande la de uCITIC implacable et Salls treve, ils disent des PSaUMMCS
G+ executent des chants, Le IMOLT A YOUOL faıt qu’introduire la reponse des
eocesarlens.

'Iraduction de Courtonne (p 186) «lés usSageS qu1 SONT vigueur maılınte-
ant ans les touftfes les Eglıses de Dieu s’accordent et s’harmonisent ensemble. D Maıs
le aı TL '"ExXKAMNOLALG depend des adjectifs SUVOÖX VL CÜLOGOVA. DD’autre
part, la phrase CX VUV KEXPATNKOTA ON faıt allusıon L’accusatiıon portee CONTIre CCcs

usSagC>S VEetre u1ilc innovatıon.
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La vıgıle
Basıle vient alors dı  ecriıre la vigıle qu«c peuple (6 A&ÖC) pratiquait:

L/’office commencaılt ans la NUuLt ©% Mals S, Basıle onne pPas de
PreCIS1ONS SUT 1’heure Toute{fo1s, pulsque lettre refere evidemment
duX memes communautes d’ascetes POUF Jesquelles le Ssa1lnt avalt legifere
ans la Röegle, OUuSs devons admettre Salls hesiter qu’1l parle 1C1 du mesonyction.
Cette interpretation &”accorde AV’ailleurs AVCC qu/’ıl affırme plus bas 1);

SaVO1Lr quC les fideles passalent la NUu1 psalmodier, eL; pareillement, AVCC

l’appellatiıon d’<agrypnie» «Insomni1e » «veille» laquelle
caracterise CT office, comparable celles qu’on pratiquait ailleurs (0)

La phrase laquelle Basıle la descr1ption de vigıle
’Ex VUXTOC op0picEL O A&OC 45 est empruntee cantıque d’Isaie 26,9
1 Basıle etaıt le seul rapport les paroles de cantique AVOGC

V’officeC, pourrait Nn y  7, OI1r qu’une allusiıon bıblıque. hez s. Jean
Chrysostome, cependant, le cantıque apparailt etant l’invitatoire
de la vigıle nocturno-matutinale (Tım 1); mals Cet invıtatoire n’appartıent
Das la tradıtion egyptienne qu1 est l’orıgiıne des offices d’Antioche:

est du nombre des elements empruntes tradıtion. (Yest
DOUFCquUO1 OUS sembIle Pas temeraıre d’affirmer la possibilıte qu«C
chant du cantıque d’Isaie alt ete l’invitatoire du mesonyction ans les
communautes basıliennes.

prosternes, ans la pe1ine, V’affliction les larmes, les
ascetes confessalen Dieu (I) Malgre le qu1 manıfeste l’expression
de sentiments de cComponction, rien croire qu/’ıl s’agıt 1C1 d’une
confession des peches””, 1{1 faut interpreter le verbe EE0oLOAOoYELOÜAL ans
le SCS de reconnaıitre, de proclamer la majeste du ral Dieu, proclamatıiıon
faıte Dar O(CX qu1 sentent pecheurs. La profession de la fo1 Dieu
auUss1 1en qu’une profonde componction cadrent TOUTeES HX parfaıtement
AVOC les idees exprimees ans le cantique d’Isaie. Qu’1l suffise Ven cıter
les Versets SUulvants:

Kupte CIM ®e6c NWÖV, XTNOAL HILG
KvpıE, SUTOC G OU AUNAKOV QU%X OLÖCLLEV,
ToO ÖVOLA GOUVU OVOLLACOLLEV.

yn Kvpte, SV OALWEL SVLNOONV GOU,
SV  w OLEL LD TOALÖELE. G OU YLLV

K VL CC (DÖLVOLGA. EyyLCeL TOUL TEXELV
XL STEL TN (  SÖLvL KÜTNC SKEKOUEEV,
QÜUTOC EyewN ON WLEV TG AYOATNT Ö G OU.

w A& ÖL TOV DOßOV GOQOU, KüpıE, SV YOAOTpL EB OLLEV
XL OÖ LVNOALLEV KL STEXOLEV.

Courtonne (p 186) «X OIl confesse Dieu»!
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la du cantıque x 19); aNNONCE quC les XSC releveront»
ressuscıteront (dvaothoovtaL OL vexpolL). auraıit-ıl eXCES de subtilıite

rapprocher CCS IMNOTS du faıt qu«C les ascetes relevajlent apres CCS prieres
pleines de componction dr Notons QauUss1 QuC S1 Basıle onne le 110

de «prieres» (mpocEUYy AL) Qeftfe supplication 19 le cantıque d’Isaie, SO  3

LOUF, dans les Septante le tre de TOOGEUY ‘Hooxtov®®.

S’etant redresses E apres l’invitatoire, les ascetes commencalent la
psalmodie (g) Celle-cı etaıt executee SUCCESSIVemeENtT de euxX facons
differentes

1 out d’abord, ivisant euX cheurs, les ascetes psalmodiaient
repondant les uns A4dUuUX quftfres. Ainsı, iıls rendaijent plus ferme la medi-

tation des sentenCces de l’Ecriture, meme qu/’ıls procuraijent
eux-memes l’attention la stabilıte du C (h)
Icı DEeuUL demander: CCS deux avantages du chant alterne Cites
Basıle la penetratiıon du SCHS des PSaUMCS le soutien de l’attention

appartiennent-ils exclusıvement chant CX cheeurs, ien sont-ils
PFrODICS facon de psalmodier OU les assıstants particıipent chant ?
Ou qu1 revient meme: Ssalnt Basıle, oppose-t-il 1ı le chant alternatıif

chant responsor1al qui1 SU1lvre, plutöt L’audıtion des PSaUMCS
sılence, cC’etalt  2 l’usage chez les Egyptiens®* ?

La seconde reponse OUS sembIle la plus probable; effet, S1 le chant
responsor1al n’avaılt pPas pareıls avantages, 5. Basıle ’aurait pDas adopte.
Le salnt semble-t-1l |/ defend discretement pratique EOIHTE l’objection
possible quw’elle SU1VAaIt pas la tradıtion egyptienne. I1 affırme qUC
methode produit le meme frut quc celle-c1, SaVOILF la meditation du
sacre, QUC, d’autre part, elle evıte ’ecueıl de la distraction. Aınsı, traite-t-il
implicıtement d’idealiste la pratiıque egyptienne, 0 du mO1NS, considere-t-il
SCS ascetes PCU capables de pratiquer uUunLlc psalmodie QaUSS1 interiorisee
qu«cC celle des Egyptiens. Aiılleurs, ans la Röegle, l justiflait, CoOntire les
uSascS egyptiens, l’institution des heures «monast1iques»; e l defend le
mode Vexecution de la psalmodie PITODIC Cesaree, plus populaire plus
proche des uSasCS seculiers quC celu1 d’Egypte

considerer seulement CCS avantages, 1l est impossible de decider S1 le
INOT AT AAOUOLV du refere chant alternatif des versets

psalmıques l1en «renvo1>» d’antiphones. Les EUX facons permettraient
V’eviıter la passivite des qassıstants. D’autre part, le choix d’antiphones

Rahl{fs H,: 172 Le plurıiel TOOGELYOV, utilıse pPar s. Basıle, pourrait faıre
allusion uUuLCc recitatiıon COMMUNGC,) Ou chacun feraıt sienne la prıere du prophete.
En CaS, l’invitatoire, chez 5. Jean C  sostome 'Lım ©); auraıiıt ete

prononce Dar LTOUS ensemble.
Cassıen, De Inst. DOeEn. 1L, 10, 1 (Petsch. 25) «Cum igıtur praedictas

sollemni1tates, qUuas SYNaxXI1s uUOCanT, celebraturı conuen1unt, tantum praebetur
cunctis silentium, ut, C 1n uNnNul La  z fratrum multitudo conuen1lat,
praeter iıllum qu1 CONSUTSCHNS psalmum decantat 1ın medio, nullus hominum penitus
adesse credatur ».
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de repons adaptes SeNSs des PSaUMMCS, pouvaılt aider l’intelliıgence
du aqutfant UJUC la recıtation alternative des versets eux-memes.

Maıis il euX indices quı font incliner faveur du chant alternatıf
des vVversets psalmiques: le premier est la 1visiıon euX cheeurs (StyY
SLAveLNOEVTEG), indiquee . Basıle h), Salls aUuUCUuNC allusion euX
solistes ; le second est l’opposıtion exprimee plus bas l’egard du chant
responsor1al (1) «Ensuıite, confilant seul de le chant, les
repondent». 11 semble qQuUC ’accent est M1S SUT la moindre activite des
assıstants, qui1 ans le chant responsorlal liımiıtajent repondre, tandıs
qucC ans la psalmodie precedente ils chantaijent continuellement.

pres le chant alternatif, executait ONC les PSaUMCS de facon rCSPON-
sor1Jale. Un soliste chantaıt d’abord, les autres repondalent (1) Ils passalent
a1Nsı la ult ans un psalmodie variee ]: intercalant des prieres
les PSaUINCS (k)
La place du DS

la pointe du Jour 1); TOUS ensemble, une seule bouche d’un
seu]l GÜ 1, ils chantalient «le de la confessi10n », chacun faısant
s1eNNeES les paroles du repentir (n) Ce PSaUIMMC, pouvaılt ELre, ’esprıit
penitentiel qu1 le caracter1ise, QuC le PS

Icı POSC uLlc question: le pP>S recite l’unisson, etait-ıl la
plece de clöture de l’office nocturne ” OUr In terpreter ‘9 faut
CICOIC appeler la Grande Regle OT l’heure laquelle les ascetes
recitaient le pPS Ö0 etait exactement celle OU, selon la Regle, ils commencalent
l’office du matın, M selon Chrysostome, L’heure du lever des laics, C.-a-
L’heure OUuU l’on celebrait Vl’office du matın ans les eglises seculieres. Voicı
les tro1s paralleles :

1i ” KmeıöaVv S w  Un LEAMN YLveoOa..
Regle, J O00 ÜKOAVTAC TOV 00000V.
Neoc, ÜTTOACLTTOUONG TNG L  <  NLEDAG

DD’autre Dart, tOUJOUS selon la Cgle, le mesonyction V’office du
matın accordait de . 1 ONC V’office du matın devaıt
OIMMENCE PCU le JOur, 1l est impossible qUC, apres le chant du
DS la pointe du Jour, 1il eut PHGCOTe de ° Le DS 50;
Dal cConsequent, pEeuUL indiquer quc le debut de V’office du matın.

Apres ( considerations, donnons la traduction des I=A de la
lettre Neo-Cesaree:

]) «Et, apres aVOIF a1nsı passe la NUL ans uUuLc psalmodie varıee,
k) intercalee de DreETesS.,
8 2 1a traduction de Courtonne esrt imparfaıte (p 186) «Aiınsı, apres QVOILTr passe

la nult ans la varıete d’une psalmodie entrecoupee de prieres, es qu«c le Jour
IN luire, eifc.) Le OUTOIC rattache ÖLEVEYKOVTEG, et la varıete de la
psalmodıie consistalt PaS, comprend dans la traduction de Courtonne,

qu elle fut intercalee de prıieres, mals qu  elle etaıt SUCCEsSSIVement alter-
natıve et responsorIlale.
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]) es JUC le Jour luire,
m) TOUS ensemble, 2  une seule bouche d’un seul COCUFT,
n) font InoOonter Cers le Seigneur le PSaUMC de la con{fession, chacun

S’appropriant les paroles du repentir. »
pres descr1ption, Basıle reprend la raison deja invoquee plus

aut (d) de L’universalite de Grs uSascSs (0) OUur augmenter V’efiet de
argumentation, dedouble les contrees, accumulant les SYNONYINCS

allongeant Venumeration. En qu1 les habitants de T’hebes,
ils etalent bien, cHet; des gyptiens, DEUL egalement demander
quelle aurait etre epoque la distinction Pheniciens Syriens.
Ne seraılt-ce Pas la tactıque defensive du saınt, quı1 cherche exagerer
une maniere rhetorique la dıffusion de CCS pratiques®? »

l’objection faıte Conftire I’insertion de la psalmodie dans la vigile p);
Basıle repond finalement Par ad homınem. Ces uSasgcS

disajent C de Neo-Cesaree SONLT etrangers duxX tradıtions venant
du grand Gregoire. Les supplications qu«C OUS faıtes replique S Basıle

pPeuVvenLtT, elles 18(0) 81 plus, reclamer de l’autorite de SE Gregoire.
1 C(CHX de Neo-Cesaree cherchaient qu’a vivre ans les larmes ans

esprIit de CONversion Dieu, quC <x as leur souhaite
de TOUT CR p); le salnt les ascetes qu1 le SUulvalent pretendalent

chose qucC supphier Dieu DOUTL leurs peches. Seulement, ıls cher-
chaient pas apalser Diıeu Par des paroles humaines, faısaji1ent GEHx

de Neo-Cesaree: dans- but, ils recouralent paroles de l’Esprit (qg)
Viıgıle DOUTF le peuple DOUTr les ascetes ”

Une dernıiere question PDOSC 1C1. La vigile ONt parle S Basıle, etait-
elle destinee TOULT le peuple chretien un1quement 4auUuX ZSrOUDCS d’ascetes
qu1 SUulvalent les directives du salnt »

Dr1071, considerant vigıle quotidienne quı1 commencaılt mileu
de la ult P OCcupait unec bonne partie, 1l est dıifficıle d’admettre qu’elle
a1lt etre ce. populaire Les chretiens ordinaires devaijent s’adonner

leurs Occupations POUFr SAdgNCI leur vIie il leur auraıt ete physiquement
impossible de CONSAaACrETI quotidiennement une grande partie de la ult

la priere de acon S1 intense.
ä OUS semble ONC qu’il s’agissalt de l’office des ascetes, Sanls exclure

la particıpation de quelques fideles. Les euUX aCCUsations qu’on portait
CONnfire 5. Basıle etajent; aVlS, etroitement 1ees le peuple quı ass]ıstaıt

l’office quotidien est identifier AVCC les SCHS (&vOpwTmoL) quı
perseveralent ans la priere Jour Uu1t (S) as avalt ONC Cree des
communautes d’ascetes leur faisaıt pratiquer des offices,
ans region-la, bases SUT le chant . .des PSaUMCS.

E L’enumeration biıen plus realıste qu1 apparait ans la Relıgıo0sa Hıstorıa
de 'LTheodoret (ch KAXS O2 1496 A) 1LoAAxL TOLVULV, WC S  36  ONV, XL Z VÖDOV S“LGL
XL YOVALXGOV EÜGEBELAXCG TWANALOTOAL, QU TD NLLV LLOVOV, AA MX SV Z00LA TALON K.XL
I LoxhoıLoTLN XL, SV KrALxLc XL SV T LEON 'COV TOTALOV" SV ALYOTTO ÖE DAXOL
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Auss!ı, . Basıle compare-t-il cet duX «agrypnies» qu’on pratiquait
Partout. Maıs, sauf POUFTF quelques fetes quelques 0OCCaS10Ns speclales®*,

AUCUuN des documents de l’epoque Oont OUS disposons, n’apparailt unl

«agrypnie» quotidienne destinee TOUS les fideles chretiens Sanmnls distinction.
Songeons descr1ptions de Cassıen PTODOS des vigıles des moinNes
d’Egypte, de la Syrie de l’Orient, la vigile quotidienne des ascetes,
jen plus A’ailleurs quC celle de Basıle, deecrite Par Egerie. part
quelques laics fervents, le peuple chretien prenait part quotidiennement
qu aux offices du matın du SOlr ®°.

1 l’on objectait qucC . Basıle designe GeEUuxXx qu1 assıstent CRTt office Dar
le On AC&OC, la reponse seraıt pPas dıfficıle Notons d’abord JuC le
saınt donne Jamaı1s CCS fideles le 10 de «moines ». OUr lut, SONT
des (Xv0owmTmo0L) b), des hommes des femmes (& vöpec XL YUVOALXEC)
TOUL simplement (C) Par aılleurs, OUS Savons quc Basıle rejetalt -
plicıtement le 10 de moinNe (LOVvoAyÖC), C COININC 1l le dit, L’homme
2  est Pas etre solitaire (LOVAOTLXOV), mMals soclal (xoLVvOyıLXOV)SS,

Des lors, S1 le salnt voulaıt donner 1O L’assemblee de C6 hommes
de CCS femmes, quel INOT pouvaılt-ıl utıiliser S1 est A&Oc? Ce MOL

sıgnifie ONC 1C1 «peuple» SCENS de «foule», de S  « 1{1 n’inclut pPas LOUT
le peuple chretien, mals ’exclut Pas 1n plus D’ailleurs, ans l’esprit
de S, Basıle, les ascetes SONLT touJours le peuple chretien, mettaıt
pas de separation CCUX quı1 s’exercalent la piete (0 XOKNTAL TNG
sUCeßELAC) le COMMIMNUN des fideles.

ONNEES de Ia lettre N60-Cesarege
Les donnees quC OUS PDPOUVONS tirer de passagc de Basıle SONT ONC

les Ssulvantes :
a) I1 exIistalt uUunNc vıgıle de caractere, selon Oofre manıiere de parler,

monastique
elle etait quotidienne,

DPar exemple, L’occasıon de la ete d’un artyr, cf. S, Basıle, In DS 114,
(PG 29, 484) TAÄAL TOOKATAAABOVTEG TOV LEp  OV TOUTOV TC(OV LLXOTUPGOV ONKOV, LEONC
VUXTOC TOV SOV TV LLOXOTÜUROV ÖL C(DOV ÜLLVOV SELÄEOULLEVOL ÖLEXAPTEPNOATE WEYPL TNG
LEONLBOLACG TAUTNG, TV NILETEPAV XLELV XVOALLEVOVTEG. Cependant, ans PasSsSagc OUu
le salnt eut louer la perseverance des fideles ans la prilere et leur patıence
V’attendre, 1l faut Das LrOop PICSSCI le SV LEONG VUXTOG le LECNLBOLAG. Douze
heures d’afhılee ans l’eglıse SONT hautement invraısemblables

S 5 Ainsı Chrysostome, lorsqu PTODOSC necophytes le OSTAIMMINC de leur
VvIie chretienne, leur indique le devoıir d’assıster au  M offices quotidiens du matın
er du SOLF, c£. CG‚atechese ViLL 1718 (ed Wenger, 256 -57) cote de COr cel  e-
bratıons, la priıere prıvee pendant la nult est recommandee laics, cf. Basıle,
Hom ın Tulıttam (PG CG-D) et Chrysostome; ın DS 133
(PG T 386) Epiphane, de SOM cöte, cons1ıdere les «agrypnies » quotidiennes

etant PTITODICS ascetes (Adv Haer. K2l; 11, 0S deı 225 42, 828B
I 1o0oxıpEceL (9)- X y  07 OL KOTNC LOUNTAL ÖLXTTAVTOG, Y@pLC XUPLAXNG XL TEVTNKOOTNG, VNOTEU-
OUOL, XL AL YDUTTVLAG ÖLXTTAXVTOG SITLTEAÄODGL.

86 an Regle, Interrogatıio 144s (Pg Sl
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C) OMMENCAILL milıeu de la NU1L,
d) d’un iNVıTLatoLre fixe, probablement le d’Isaie

26 QOss une psalmodie chantee, de ÜTEr ment alternee
responsor1ale,

COMPOTFTaAIL des PI1CICS intercalees les PSaUMMCS,
ressemblait Au  w «agr yPD1CS ” celebrait partout Orient

g) Cette vigıle est identiNer AVCC le MESONYCLION ont 1l est
ans la Grande Regle

L’office du MAalın COMMENCALL l’aube OUVTFAaILT Par la recıtatiıon
du PS

Conclusions

L’analyse des documents chrysostomiens SUT l’office MONaAaSLIQUE d’Antıi-
che OUS revele la ressemblance de Cet office aVOCC celu1 de Palestine,
decrIit Dar Cassıen, faıt decouvrir OT1SINC egyptienne CCS offices

ependant, les 1NO11C6S syro-palestinıiens, lorsqu’ils adopterent la tradıtion
egyptkiennNe «desert1que», ONT introduit des INnNOVaL10Ns celles-c1 -

pliquent quUC Pai le CONTACT AaVOCC tradıti1on, fois «urbaine»,
CONNUC Par les documents cappadociens

Ces iverses COMPATAISONS OUS amenent conclusions
la du 1Ve siecle, CXISTALL, la celebration de Vl’office

MONaAaSLIQUE, unNe tradıtion egypleNNe admettait ans SO  - CUTSUS quc«C
les SYNAXCS du SO  E du Matın (celle-cı SOUS forme d’une vigıle NOCLUrNO-
matutinale chant du cCoq)

la INCINC CDOYUC, ’  etaıt developpee Cappadoce uUunNe tra-
dition, qul, adoptant TOULT d’abord L’horaire cathedral POUT la celebration
des offices du SO1r du maftın (celu1-cı 3 l’orthros), ajouta la celebration
iturgique d’autres heures (Tieree, Sexte, None, Complies, Mesonycticon),

de la de la PT1CIC IT recommandee A4dU X chretiens
depuis le I1e 111e siecle

Des uSaScCS dıfferents des precedents eTtalent Dyrıe
Palestine 1{1 faut chercher leur OT1ISMH1C ans I’iınfÄiuence de Egypte,
le PITOUVC V’absence, ans cCertains mMmonasteres de ’epoque, office
VP’orthros l’aurore, SL, d’autre Part, la celebration de la vigile nNO0-
matutinale selon ’horaire egypllch

CGes monNnasteres, cependant, avalent ‘9 probablement
de la tradıtion cappadocienne, la celebration de J 1erce, Sexte, None
Complies CL, du JeEUNC Cassıen, iıls eTalent CEICOTC traın d’adopter
progressivement ce matınal de l’aurore, INSDIIC des UusSagcCS cathedraux

Le resultat de CCS infiluences CONTLTraıres fut ce hybrıde COMN-

prenaıt le CUTrSUS SU1VAant vigile chant du COM l’aube, office de
l’aurore du lever du soleil TIieree, Dexte, None, Vepres, Complies
Dans CUTSUS, l’horaire de la celebration matıinale coincidait Das aVEC

celu1 des eglises seculieres Precisement L’heure CCS dernieres cele-
braijent l’orthros, les INO11N€ES syro-palestiniens PCU de
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L/’office egyptien, SOIl LOUTF, exerce certaine infiluence la
tradıtion monast1ıque urbaine. 11 OUS semble, effet, qUC la ongue
psalmodie qu1 forme le du mesonycticon des molnes urbains est
quC le transfert MINUILT de la psalmodie egyptienne chant du COq
Par CONTrEe, l’usage egyptien de lıre euUX de 1’Eeriture Saıinte
chacune des euxX SYNAaXCS, sembIle pas qQaVOILF des imıtateurs
epoque parmı les momnes urbains; meme chez les syro-palestiniens, la
ecture de 1’Ecriture faisait prive.

Laquelle de CS tradıtions SUFrVECU ans les usagcesS monastiques poste-
rieurs ” ans aUuUCUull doute, celle des mo1nes urbains. La tradıtion desertique

egyptienne, quı1 excluait celebration dehors des SYNAXCS du
matın du SO1r, S’est Pas cConservee. L/’office de Lype syro-palestinien

egalement sparu Dans LTOUS les rites actuels IrOUVE les offices cathe-
TaUX du matın du SO1F, auxquels est plus tard S’ajouter la vigile
cathedrale?®”. L’office de la NUuL est partout mesonycticon®®, Avant
les vepres cathedrales parfo1s place psalmodie monast1ıque,
cela falt che7z les Byzantins, les Syriens les Maronıites; elle represente
peut-etre, TOUL COMMMEC la psalmodie de minuit, integration de la tradition
egyptienne dans celle des mo1lnNes urbains.

Les grands fondateurs de regles monast1ques d’Orient d’Occident
ONT ONC oulu tenır pres du peuple chretien ; ils ONT souligne leur
appartenance peuple pPar l’adoption des offices seculiers. En meme
LtempPS, PDar l’institution des heures de l’office, iıls ONT voulu Marg ucCcI
des jJalons la pratique de la priere continuelle, ideal des ÜOKNTAL TNG
zUGEßELAS.

8 ”7 ( Mateos, La uıgıle cathedrale chez Egerıe OrChrP PAN (1961) 081 342
8& 8 G V’article CIte, cCe de mınNu1Lt el CcE du matın chez Athanase, Ba



Isaac OT ntioch’s Homily against ihe Jews
Dy

Stanley Kazan

(continuation)
4:h18 SEermon reflect Ss1tuation 1n hich the Jews WEeIC prosely-

tisıng amMOoNg the members of the Syrıan Church Niısıbıs he1ıir SUCCECSS

apparently posed Ser10uUs threat the Church Christians WeEIC eing
convıinced DYy the Jewish argu CircumcIis1on and WeTIcCc practisıng it
Ephraem spoke OUT ıth great anımosıty and bıtterness agalnst the Jews
who WEeTIC encouragıng Christilans follow thıs practice. 13

One IMnay adduce further evidence of Christian observance of Jewısh
rel1g10us practice from Ephraem’s 4 ymns Unleavened Bread.” Ephraem
argucCs that the unleavened bread of Kgypt has eCeCh replaced Dy the body
of Jesus 1n the bread of the Church. In S1VINg his lıfe, Jesus brought lıfe

the Christians, whereas the unleavened bread of Kgypt brought death
those who ATE of it The unleavened bread Was but the c  mystery of the

Son  d hıch has SCCH 1ts fulfilment the body of Jesus. It 1S, therefore,
longer NECESSALY today
' I’he Church ha given the TEa of lıfe
nstead of the TEA hich Egypt SaVC,

amYy I 593 {/8)
Praise the SO:  e who DaVC hı1s body
In place of that unleavened TEa hıich He DaVC the natıon.

(Lamy 1, 619

There{fore, Christians maYy partake of the bread of the Church only, anı
NOL of the unleavened bread of the Jews hıch Wds>s kneaded Dy hands
that S  ed the SOI.

My brothers, do NOL take that unleavened Trea
TOmM the natıon that pollute ıts anı wıth 00

amy n 625
the unleavened Trea| 15 unclean

Whiıch Was eaded by an! hıch the SOIL,

am 1, 625
But apparently, Christians did eaqgt the unleavened bread of the Jews,

much the consternation of Ephraem who cries OUT:

Whoever takes the oblatıon, takes the elixir of lıfe,
whoever eats wiıth the natıon, takes the elixır of eg

amYy I 243 0)8)

C rChr 45 (196i) 30 —53, 46 (19062) 87 —98
13 Beck, CIn 73, and especlally 8-—20, the Samnlc conclusıon.
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Ephraem concludes these hymns Dy urging hıs co-religi0n1sts Nee anı
become distant from the of defilement, the Jews

Flee and become dıstant from hım who ohakes himse
Why sprinkling of 00 esta1n you”

amy IS 627
'IThe s1tuation reflected in Ephraem’s ” HYyMaS Unleavened Bread ”

be ON 1n hıch Christians WeTITEC celebrating the Jewiısh Passover
Dy eatıng unleavened bread hether thıs Was due Jewish proselytising
efforts 1S NOT clear from the hymns themselves. But the passıon wıth hıch
Ephraem uttfers his words, an the aNnSCI wıth hıch he paınts portrait
of the Jew who has S  ed the SON, strongly that thıs INnadaYy ave
een the case.1°>

'The Eextent of the Jewiısh threat the Church of Ephraem 15 discernıble
in hıs refutations well 'T hese refutations ATrCc generally directed
agalınst Manı, arcıon and Bardaısan, wıth the maın attack centered about
Manı. Manıchaeism Was ‘“ perhaps the IMOST formıdable rıval the Church
has encountered the whole of her history, 16 and Ephraem’s
anxıety an CONCErTN ATC certainly understandable. 'The concluding para-
graph of these refutations 15 the INOTC revealıng for this study

Just he who worshi1ps OIlSs does NOT worshıp wo0od but the demon,
he who wıth the Manıiıchaean wiıth Satan. he who wıth

the Marcıonite (P) wiıth Legıion. he who prays) wıth the ollower of
Bardaısan (?) prays) wıth Beelzebub he who prays) wıth the Jew prays)
wıth Barrabas, the robber.1”

Not word 15 mentioned about the Jews throughout these entire refu-
tatıons, yeL Ephraem concludes hıs discourse wıth attack uDON the Jews

well The COM1DAaNY hıch he places the Jews indıcate that
Judaısm, LOO, posed threat the Syrıan Church IT he speclfic cContext

that Christians prayed wıth Jews, much the smay of Ephraem.
WC, then, SUmMarıze the evidence of the thiırd of the ** Sermons

Faıth; the ° Hymns Unleavened Bread,”” and the refutations,
ImMay SaYy that Christianıty Nısıbıs Wdas eing threatened Dy Jewish
proselytism. Christians WeTICc practising CIrCUMCI1S10N, WEeIC eating unleavened
TreAaI| the Jewiısh Passover, an WeTEC prayıng wıth Jews In attempt

elımınate those practices, Ephraem raised hıs volce bitterness and

Lamy reads *tecCce egreditur’”. Professor Rosenthal,;, who Was

kınd enough check the manuscr1pt durıng hıs Vvisıit London, informs that
the British Museum adı  Q clearly reads

15 ( Beck, C1It 120, D
16 Quoted 1n 1tCHE CIt.s last Dagc of the preface wıthout the

Harnack, CIt 147, a 4, COMM !  S, c«Manıchaeism showed decıdedly antı-
Chrıstian and antı-Catholic front from the VCLIY first.”” Hor informatıve chapter

Manıiıchae1sm, SE Christensen, I’Iran SOUS les sassanıdes (Copenhagen
174—200, anı especlally I7 for TE discussıon of the infÄuence of

Christian ideas uDOI Manı’s thınkıng _r Puec Le manıcheısme Biıbliotheque
de diffusion 56 (Parıs 61—92, the doctrines of Manıiıchaelism.

a 1tCHe op. cit. 184:47—185:13. I’he question marks ATC Miıtchell’s
hey indıicate uncertain readıngs 1n the Syriac text
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hatred agalnst the Jews. Duvalıs 15 rıght 1n callıng Ephraem c  un polemiste
ardent ” who abored c enracıner la fO1 Samnls preoccuper de rendre
Justice SCS adversalires,” and Krauss1® also makes valıd observatıon

sayıng that ° Ephraem distances all hıs eccles1astical predecessors hıs
hatred of the Jews.

Chrıstians and Jews Nısıbıs
Although ave only legendary SOUTCCS the or1gın of Christianıty

in Nısıbıs, it probable that it Was introduced aL the end of the third
CENTUFY through the efforts of missionarles TOM Edessa. 'The tradıtion
preserved 1n the cta Marıs relates that Marı turned Nısıbıis after the
death of al, and that he overthrew the OIS an buıilt INanYy churches
and monasteries there.20 Although the school of Jearnıng Nısıbis21!
Was NOT founded untiıl 489, Christian chools existed there long before that
ate Shortly after Jacob ofNısıbıs had returned TOmM the Councıl ofNıcaea,
he organized school in Nisıbıs under the direction of Ephraem Syrus??
which SOOIN eclipsed the school of Edessa 1n importance. Ephraem Was

forced leave Nısıbıs NOT LTOO long after Julıan had een defeated Dy
apur I1 2623 He migrated Beth-Garbaya, then and he
finally settled Edessa where he organızed the °° Persian School.?’23 'Thıs
newly established academy Was actually transplantatıon of the school of
Nısıbıs the so1l of Edessa .24

At the time of the destruction of the second temple, enardea and
Niısıbis WEeETIC the LWO largest Centers of Jewiısh populatıon Mesopotamıa. ?$
Funds collected for temple triıbute WEeIC gathered these places from
hıch they WeTIC conveyed Jerusalem.?® For specılal favor granted

Artaban, the Parthıan, the CIty of Nısıbıs Was added the dominıon
of Kıng Izates of Adiabens?” who, together wıth hıs mother, ueen elena;
had embraced Judaısm before the miıddle of the TSt CCHEUTV: 'The royal

15 Op CIt 22()
19 Church Fathers Jewiısh Encyclopaedıa I 80/1

Labourt,; Cit. 12
a See Chabot, L’Ecole de ısıbe, sonrn hıstoıre, SES IatLuls ournal Asıa-

tique E  ©O (18906) 43—93, and Moore, T’he Theologica: School AL Niısıbıs
Studies 1n the Hıstory of Religions presented JT’oy Nework 5—67

22 Hayes, CIt. 124 mentions S the authorıity of BarhadbSabba
Honigmann, rfa Encyclopaedıa of Islam ILL, 995 On the school f

Edessa, SCC ayes, ıbıd., passım, an especlally T 144{ff.
Hayes, bıd 124

Graetz,; Geschichte der en D“OoN den ältesten eıten hıs auf dıe Gegenwart
(Leipzig I1} 144, an Schürer, Hıstory of the Fewısh People ıN
the Tıme of Fesus Chrıst, transl John Macpherson New ork 222

Schürer; bıid 290
B7 Gottheıl, 14a0enNneE Jewısh Encyclopaedıia I 191

See Graetz, Zeıt der Anwesenheıt der adıabenıschen Köngın ın Ferusalem
und der Apostel Paulus Monatsschriıft für Geschichte und Wıssenschaft des
Judentums 1—55, an especlally 250 an 235 for the dates of Helena’s
Vvisıit erusalem an the approxımate ate of the conversion of the Kıngdom of
Adıabene udaısm.

a
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houses of Adıabene and of”’ Edessa WeIC connected through marrlage,
Abgar VII being the SOM of Izates.??®9 An inscr1ıption discovered the tomb
of ueen elena Car Jerusalem led Duval3® the conclusion °° that the
language spoken 1n Edessa WAas famılıar the Adıabeneans,” but it 15
doubtful whether thıs inscr1ption 1s actually written Syriac 4S uva
suggested.31

Nısıbıs Was also important Center of Jewish learnıng According
the Talmud,?}? Judah ben Bathyra migrated Nısıbıs during the YSt
CENTLUCY where he establiıshed academy of learnıng.33 'T hıs academy
Wds st1ill flourıshing 1n the thır CEHLULY when Siımlai 19—279)®14
lectured there It 15 MOST probable that the academy Was st1ll 1n existence
1n the first of the Ourt. CENTLULY when Ephraem yrus lıved Nısıbıs.

Nısıbıs Was important Christian and Jewish Center durıng the time
of Ephraem Syrus Whıle there 15 direct evidence indicate that the
Jews proselytised am 0Ng the Christians, the hıistorical s1tuation makes thıs

possı1bıilıty, and the bitterness and vindictiveness wıth hıch Ephraem
of the Jews, makes thıs probabilıty. wıth

Krauss35 that Ephraem’s wrıitings agalnst the Jews ATIC motivated by
theological prejudice alone. hether Ephraem personally Camne 1nto CONTaACT
wıth Jews, Krauss mainta1lns, NOL, do NOT know, but the point,

itself, 1$ irrelevant. Jacob of arug?% certainly Was NOLT in personal CONTACLT
wıth the Hımyarıte Christians and theır Jewısh persSeCULOS. Nevertheless,
hıs letter of consolatıon 1S concerned wıth historical s1tuation. 'L he
question 15 whether Christians and Jews CaiIlle into CONTACT wıth( another

Nısıbıs the OUur CENTUFY. 'The STIrONg lıkelihood 15 that they dıd
2 Y uval, Hıstoire polıtıque, relıgieuse el lıtteraıre d’Edesse JUSQU a [a premiere

cro1sade OUrn: Asıatıque 111 18 (1891), 113 an 20
Ibıd 114

3l E Rosenthal; Die aramaıstısche Forschung Leiden 196, an
Marıcdad, Les plus AaNncıenNNeES INSCYLDLLONS SYr1aAques Syrla 34 (1957) 2023

edrın 22b Kor other rabbinıc references Nısıbis, SCC Berliner,
Beıiträge UTFr eographıe und Ethnographie Babylomens ım Talmud und 1AdYascC.
Cn 882/3) 53/4, and Hamburger; Real-Encyclopaedıe für und Talmud
Strelıtz 1 4—44 On the connection between the Jewısh academy 1n
Nısıbıis the royal house of Adıabene, SCC egal; Cı 123 an 130

33 Berliner,; ııa 51 Strack; Introduction the Talmud an Mıdrash
(Phıladelphıa 114, sSts hım ON the VOUNSCI of the second generation
of 'Lannaım 90—130) Also Heilprin; er seder had-dorot (Jerusalem
LE, 359, Hyman, Olodot tannd’ım - aMOrYa’im London i}
On the ex1istence of second ben Bathyra, Contemporary of Agıba
(ca 1953); anı poss1ibly VvVen thırd, CC Krauss, Bathyra Jewısh Encyclo-
paedıa H, 598

He 15 ste (0)8824 the second generation of Palestinian Amoraim DYy Strack,
bıd 123 &;} Heılprin, bıd 359, anı Hyman, bıd I11:4150/2 For almudıc
references, SCS Aboda ara 26 dy an cf. Jerusalem almud Aboda Zara, Chap M;
41

3D T’he Fews ın the OT of the Church Fathers Jewiısh Quarterly Revilew
(1894) 89

niIira.



Isaac of Antioch’s Homuily against the Jews

Chapter 111
Isaac of Antıoch

In letter 1 John the Stylıte, Jacob of Edessa repecats tradıtion
hıch knows of three Isaacs, Isaac of Isaac of Antioch and Isaac
of Edessa. Followıng the precedent established Dy Assemanı,? 1t has be-
COMMC CUSLOMALCY refer Isaac of Amıid, the Isaac ıth whom ATIC

cohcerned; Isaac of Antioch. He Wdas disciple of Zenobius who W3aS,
LUrNn, direct dıscıple of Ephraem Syrus.} According Ps Zachariıus

of Mytilene 1n Lesbos,* {Isaac of Antıoch visıted Rome 1n 404, the YCaL
of the ubılee* 'CThe ate of hıs death 15 unknown, although 1t MUST
aVe een after 459, SINCE, according Gennadı1us, ® the earthquake
Antıiıoch 1n that VCal Was the subject of ONC of hıis* Hıs works aVe
een published by Bıckell® LWO volumes, and Dy Bedjan.”’
“De Magıs ”” ®8 and “De Fine,  2979 erroneously attrıbuted Dy Lamy
Ephraem Syrus; ® also COMMIC from the PCH of Isaac of Antiıoch Moss19
has publıshed °° Isaac of Antioch, omily the Royal CN

The Jews 1n the Writings of Isaac of Antıioch
In ‘° Homily I1 wo agalnst the Jews; Isaac of Antıoch speaks OUTt agalınst

the Jewiısh law. When the Jew that ıf the law 15 UNNCCCCSSaAL Y then
why Was 1t ordained, Isaac AaNSWEeTISsS that the law Was g1ven prevent Israel’s
flıght irom the ord

answered an sa1d hım
Agaılnst the perversity of hıs Sayıng:
c< ”I ’hat 1t should be fetter for YOUL servıtude,
ımılar to) that hıch VOu served in Egypt  29

hen Clarıne words an sa1d hım
€‘I NOL the of VOUFr rebuke.?”

British Museum ad Z 412 fol 123 Published DYy Martın, Grammaltıca,
chrestomathıa et glossarıum lıngzuae Syrıacae (Parıs 69, LAamY, CIt x
I9 anı Bedjan, Homuliae Isaacı Syrı Antıochen, IV=V.-

Bıblıotheca Orıentalıs I; 207, where he 15 also called S94C the (sireat
Assemanı, loc CIt.; Baumstark, CIt an Bedjan; Cit 111
Baumstark, loc Cit; > 4, an Bedjan, loc. Cit
Baumstark; loc Cit.; Bedjan, loc. CIl Baumstark, loc CIt:; ın S, follow-

ing Gennadi1us, SEeTts the date of hıis eg before 461
b Isaacı Antıochen: doctorı1s Syrorum, OMNMNLA Gileßßen 84/3/1)

Op Cit
Op CIt HE 203 —426 'L’hıs work 15 ascrıibed Isaac Dy Burkitt;

Ephraim’s Ouotations from the Gospels Jlexts anı Studıes, Contributions
1D1l1ıca. an Patristic Laıterature, vol. V1L, D ambrıdge 80/4, Krauss,
Antıoche Revue des etudes Ju1ves 45 (1902) 44, Sımon, Polemuque antı-]u1ve
de Fean Chrysostome el le MOUDEMEN. judaisant d’Antıoche Annuaire de L’institut
de phılologıie et dA’histoire orlıentales et olaves (19306) 407

Op Cit L4 D — € Bürkitft, loc CIt
Zeıitschrift für Semitistik (1929) 295—306; (1930) 61—=7)2
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Is 1t NOT after yOou turned astray
TOM the Lord after the calf,
(T’hat) there Carmne down for yOu from Mount Sina1
A chaın for YOUTI bonds,

heavy yoke hıch Was Cast
As it uDOMN VOUTr rebelilious eck.

bond anı hackle it Was VOU,
hat you WOU. nNOtTt leave VOUTC ord

45 [1961] 49
But the en of Isaac’s omıily 15 directed INOTE specıcally agaiınst the

practise of CITrCUMCISION rather than the law general
Circumc1s10n, yYOou fool, Was u seal
It protected the of VOUFTr father.
NOow that 1ts riches ave OINe orth,
Of what use 15 the seal you?
Abraham Was stamped 1ike d vessel,;,
Because of the rTeasure that Was in hım

the seal continued 1n YOUTI generat1ions,
Because the Was 1n yYOUu ntiıl LOW.,.
But VYOU, Jews,
Have been SENT from hıs Lreasury

when the riches withıin them went forth,
Because of hıch they WEeTC ealed,
hey remaıiıned OPCNH 1n ruined and WEeEeTC made

latrıne lıke yOu RTO.,
loc. (T 423)

natıon, you WEeIC the guardıians
Of the riches hıch WEIC preserved for the nations.
You want continue CIrCUMCISINZ ; you wıll NOT g1ve
OUu. that each of yYOUu ould CuTL all the WaYy.

(loc. Cit 46)
hat strength has SONC or from YOU,

natıon, and VYOUT might has eft VYOU.
behold yOou ATC rollıing the ground

Wıth VOUTr ancılent CIrCumcCIis10nN.
(loc CIt. 47)

Isaac speaks wıth and anımosıity language and tone strongly
temin1iscent of the polemic of Ephraem Syrus. 11 oth writers, 1t MmMay be
suggested, dIiC motivated by the Sd111C CIrcumstance, ECWIS. proselytising.
IT’he Jewish effort apparently meTt ıth SUCCCSS, and Isaac found 1t NECCCSSALY

somehow combat and COUNTeraCt thıs tendency towards Christian ob-
of Jewiısh rıtual practice. 'This polemic agalnst the Jews W3as hıs

ansSsWeTr.
Not only Christians practice CIr CUMCI1S1ON, they also celebrated Jewish

holıdays and festivals. 'L hıs 1s especlally evident ° De Magıis.”
Whoever eats wıth the magı1clans,
Does NOTt eagt the body of ord

whoever drinks wıth the charmers,
Does NOT T1n the 00 of the Messı1ah
'IThese three, bloated wıth blood, wıll be (assıgned) the fire

5 Supra, rChr 46 (1962) 96/8; 47 (1963) 8Of.
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whoever mingles wıth them,
W ıll inherit Gehenna wıth them,
I’he Jews anı the mag1iclans
Together wiıith Satan, theır leader

amYy 41 209 7—2
'CThe phrase . eaqgt wıth the Jews  29 OCCUTS OMNCEC 1991(0)8-> in “De Magıs, ”” 1?

an twıce C De Fıiıne.’13 Nowbhere 15 the of thıs offense clearly
explained. However, the YSt PassSasc 1n ‘tDe Fine  27 offers possible —_

planation of thıs malpractice.
considered agaın whart 18 the judgement

Of hım who eats the sacrılıce of pagan?
into 1C accusatıon does he n  9

Who eats wiıth the Jews?
amYy Ba 37:2/4)

Apparently, “T.O eagt wıth the Jews  29 particıpate 1n SOTILC Jewish
relıg10us observance, just dsS eqgt °“ the sacrıfice of pagan ”
ımply particıpation 1n cult Burkitt!4 has suggested that all these
references ““eating wıth the Jews  297 allude Christian partiıcıpatıon
the Jewısh festivals anı holıdays.

In Isaac’s CYCS, perhaps the danger facıng the Church Was the
1C the iN4assc5s5 placed the efficacy of amulets and charms ob-

tained from charmers and magıclans. 10 1S933aC; these amulets WeItc symbolıc
representation of Satan himself. However, INalıy Christians Sa  Z nothing
inconsistent in g01InNg church ON day and the house of the magıclan

the exTt day
oday they ‚OINC for baptısm,

they clothe themselves 1n the holy spirıt.
the IMOTTOW they the magıcal ablutions,

they undress an ArTC na
a a B E  s  aa  ®  ®:  .  0 0 0’08  .  ...  .  .°  ..  .  ...  *  .  ®  ...  .  U R  .  Af  -  e

'IThe I1ASSCS (0)981> the CHurch,;
they ATr led DYy atan
he 15 (proudly) carrıed UDOIL their necks

iıke royal necklace.
'Thıs ONEC (wears hiım) uDOonNn hıs eck.

innOocent
Comes wearıng the of demons.

aAm Y 1 9511135 15-20
Not only AI the IMasSsses SULLLY of thıs practice, the members of the clergy

also CHSASC 1n thıs aCt1vı1ty, and actıvely ENCOUTLASC theıir flock
magıclans an divıners.

I he of the Church ATC OPDCI,
And ONC pray
Hor the shepherds wıth theır) Aock
Run the gate of the magı1ıclans.

1° Lamy In 411:251.); c£. infra, 96{f.
Lamy IIL, 137:4; 1 E C: infra.

14 Ephraim)’s Prose Ouotations 81{.
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'CThe rst of the priests of the UrC.
Send them the mag1clans.

amy {} 207

Isaac of tT10C. asks wıth bitterness
And 1f the priests ave abandone his Way,
Who wıiıll proceed uprightly?

am+y }, 402 5/06)
Who ATICc these charmers, diviners, and magıclans of whom Isaac speaks ?

Examinatıon of the 1exXi of “De Magıs ” reveals that SOTINC of them, least,
Zn Jews.16% 'Ihe charms hıch Isaac points are Jewiısh amulets, and the
magı1clans he refers by aMlec ImMay be identified wıth those mentioned

Jewiısh tradıtion.
hoever hangs the ote
Of profane spirıts around his neck,
Stands there wearıng
hat hıich ll be hıs acCusatıion.
W hoever takes the blution 1in the springs

fountaıns aiter being baptızed,
We place hım ON the Dagalns,
And he 15 dıferent from the Jews.
Whoever wıth the 00 of hıs body
Writes yod!‘ anı marks 1t 1n book,
Stands wıth Jannes ambres?!®
Magıiclans of TCeLLOWIL
Whoever eats and rinks

mingles wıth the Jews,
Enters thıther 1Nnto the aCccusation
'Lhat he 15 the comrade of the ecrucıher.

Lamy L 411 18-27
In hıs °° Carmen Invectivum Adhortatorium, 19 Isaac inveıghs agalnst

the practice of CIrCUMCIS1ION, the Sabbath, and the wearıngz of amulets
obtaiıned TOm Jewiısh magı1clans.?® 'C he amulets he ment1ions afrec the

15 IT’he WdYy of Jesus.
16 On the OWCIS of mag1c attrıbuted the Jews 1n antiquity, cf. JUuSster;
Cit IL,  09/10, and Simon, Verus Israel FEtude s$ur les relatıons en

chretiens el Ju1fs Aans P’empire romaın 5—4 Bibliotheque des ecoles
francalses d’Athenes et de Rome, vol. 166 (Parıs 394 —431; 1n the miıiddle
agCS, cf. Trachtenberg. Fewush Magıc and Superstition (New ork
an 1n the uslım Or ‚VC1I) today 1n such places Yemen, ct. Goilitelin,
FEWS an TYAaDs New ork 1901{.
i hıs probably that whoever writes Ven yOod, the smallest letter

of the alphabet, 15 guilty of evıl practice. Lt INaYy also be reference the first
letter of the JTetragrammaton.

I1 wo Egyptian mag1c1ans mentioned 1n the abbinıc tradıtion concerning
Moses. See Kohler, Fannes and Fambres Jewısh Encyclopaedıa

19 Bickell,;, CIt 1 162—203
° () Ibid 6—9
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Jewish mezuzah and phylacteries. Isaac insists that these LWO objects WeIC

ordained remıiınd Israel of the divine commandments; they arec completely
devo1d of magiıcal°

Ihe blınd natıon of the Hebrews
Was commanded DYy God
O tie s1gn uDO1IL 1ts hand,

make mark between 1ts CYCS
srael, then, went astray,
And Was gathere in from ıts strayıng.
And the exhortations WEeTC approprlate
4O bring 1t 1into conformity wıth the law
ven uDOI the (8070)8 pOSst and upDOINN the gate
} Was commanded make remembrance
Of the divine commandments
a it received from Mount S1ina1l1.

Bıickell II 190 608-19)
IsaaCc’s wrıtings strongly suggest that Jews Wer«ec successfully proselytising

the members of the Syrlac-speakıng Church. Christians WEeTC pr
t1cıng CIrCUumCI1is10N, WEeEIC celebrating Jewiısh festivals and holıdays, and
WeIC frequenting the house of the Jewiısh magıclan for amulets they believed

POSSCSS magical PDOWCIS,

(tO be continued)
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Das Geheimnis der auie in den Werken Bahais Gr
VO  -

Paul Kruüger

Der bedeutende Nestorj1aner Babaı, dem die Nachwelt den 'Titel der Große
verlieh, hat als theologischer Schriftsteller WI1e auch als Organisator und
Restaurator seiner Kırche Hervorragendes geleistet T ach 628) Leider
1st VOIll seinen vielen Schriften 1U SaNnz wen1g auf unNns gekommen?‘.
ec tiefe und umfangreiche Gedanken hat abaı auch ber dıie Taufe

niedergeschrieben und hat hierüber einen Gedankenkosmos quf-
gebaut. Babaı1ı zeigt unls die aufe 1n einem theologischen Liächte, welches
nıcht 1Ur den morgenländıschen, sondern auch den abendländischen Greist

erfüllen VEIMAAS. Deshalb 1st n nıcht reizvoll und interessant, CS 1St
sehr lehrreich und befruchtend, den theologischen Anschauungen

Babaıis ber dıie Taufe seinen Bemerkungen und Hınweisen nachzuspüren,
S1e dem Leser einer geordneten Form darzulegen.

Nach Babaı1ı hat die Taufe nıcht 11UTLT einen in siıch geschlossenen Charakter,
S1Ee steht 1mM Zusammenhang und Verbindung miıt der Taufe Christı1ı
Diese 1St ihre Grundlage und ihr Ursprungsprinzip. uUurc Seine aufe

Jordan hat Christus dıe aufe als solche eingesetzt und begründet.
Er 1st der Erstgeborene WI1Ie auch der Erstgetaufte, der als solcher der
Erstgeborene Reiche (iottes wurde. Der Zusammenhang zwıschen
Christustaufe und Taufe des Menschen i1st ein organıscher. Wıe die anze
Aaus dem Samen erwächst, die Taufe des Menschen Aaus der Taufe Christ1.
Baba1 intendiert vorab die T’aufe des Erwachsenen?.

Taufe Christ1ı Taufe des Menschen
Babai stellt zunächst die 'Tatsache und das Wıe der Beziehung zwıischen

Taufe Chriıstı und 'Taufe des Menschen fest Nos 1gitur fideles hoc baptısmo,
QUO aptızatus est Dominus nOSster, baptızamur in nomine Patrıs, qu1
clamavıt: Hıc est Fılıus INCUS in nomıne Spirıtus, quı 1n forma columbae
descendit mansıt iıllum in nomine F qu1 unıtıve habıtabat
1n templo SUuO, quod baptiızatur roborat fil1ıatıonem myster10 1M-
mortalıtatıis Uun1us plenıtudine accıpımus®. Die Taufe ist als
Sakrament ZWAAaTr verschieden Vomnl der aufe Christıi, doch sS1e 1sSt gleichsam
1n die Taufe Christ1 eingebettet, S1e ruht ihr Ja mMan könnte mıt Eın-

ber ihn Orlientieren Baumstark, Geschichte der syrıschen Liıteratur Bonn
und de Urbina, Patrologıa SYT1ACa (Kom

Eıniges ber die T’aufe be1 Baba1ı T1n de Vries, Sakramententheologıe
beı den Nestorıianern Orientalıa Chrıistiana Analecta 133 (Rom 152

Vgl aschalde, Babaı Magnıer de UMNLONE ( SO Scr1ıptores SyrI1,; 25
lat Übers., 24 :} exXt); Louvaın 1953 Die lat. Übers Vaschalde Hıer 120
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schränkung SASCH, daß die Taufe eine Wiederholung der aufe Christı
sel, ungefähr WIEe das Melopfer eine Erneuerung, eine Wiıederholung des
Kreuzesopfers Christı 1St DiIie dogmatische Begründung des Verhältnisses
lıegt darın, da{fß der Mensch 1n der Taufe aus der ulle der Taufe Christı
empfängt. In Seiner Taufe hat Christus Seiner Menschheit ach empfangen
die Sohnschaft des Vaters, dıie Offenbarung des Hl elstes und dıe des
0g0S, die eine Eigenoffenbarung 1St Der Og0s wohnte 1n der Menschheıit
Chriıstı 1Ur unıt1ive, der moralischen Einheit der 1€e ach Somit
wurde die Menschennatur Christ1 mit der Dreifaltigkeit gesalbt, also
mit der Fülle des Göttliıchen selbst. Diese Salbung War eine wesentlıche,
keine accıdentelle. Aus dieser Füll empfängt 1U der Mensch der Taufe
seinen Anteıl, jedoch in accıdenteller Weıse. Das Bewußtsein VoNn dem
inneren Verhältnis auie Christ1 Taufe des Menschen Wr von jeher
lebendig in der nestorlanıschen Theologie*. och Baba1 hat dieses Bewußt-
se1n einer dogmatischen schauung erhoben.

Die auie Christiı 1St die 'Taufe der Menschheıt, weıl Christus nıcht 1Ur

die 'Taufe für sıch rhalten hat, sondern auch 1m Namen der Menschbheıit
un! für die Menschheıt. Hıer leuchtet der soteriologische Charakter der
aule Christ1 auf. Eıne ZWAar längere, aber entscheidende Stelle lautet:
Baptısmum, qUO baptızatus est OMI1NUS NOSTer in humanıtate Sud, CSSC

CUM, quUO christianı baptızamur, qQUuUO ıpse primus praecessit factus est

prımus 1n omnıbus, 19(0)81 CSS5C ıllum, qUO Johannes baptizabat, ets1
Christus aD baptızatus eSLT, multıs cognoscıitur. Etenim baptısmus
Johannıs baptısmus poenitentliae erat 1n remissionem pEeCCaLorum et OMINUS
illo 10l indigebat, qula iniquıitatem NON fecıt (Is 53,9) TIG peccatum 1N-
ventum esT sub 1abiis e1s (Malach 256) Sed baptısmus, qUuUO baptızatus
est QUCHL inauguraVvIit, est ılle, QUO 1105 baptızamur mystice accepimus
P1gnNus adoption1s vitae ad redemptionem NOSTFrOTrUM PCI gratiam
Spiritus Sanctı CL, LaMqUamMı primitus, immortalıtatem immutabılıtatem.
Quapropter dicebat Baptista: Kgo eo baptizarı (Matth 3,14),
diceret: Ego debeo mystice accıpere et1am arrham immortalitatıs
incorruptibilitatıs, QUaILl daturus 6S Oomnıbus propter unıonem, quam
possides Deo0 Verbo, qu1 1n eST, Ss1Cut dixıt Non ad dedıt
Deus Spirıtum ; Pater dılıgıt 1lıum omnı1a dedıt mManu e1us (Joh Z
- Manıfestum eSL, aeC humanıtate Fılu, 1OoN 1vinıtate e1us CON-

venıre; 1a omn1a, JUaAC habent Pater Spirıtus Sanctus ab aeternOo, 1pse
et1am habet ab geterno ivinıtate Sua, Eerumnl ılle; qu1 accepit omn1a
sublımıa, 15 eSL, qu1 illa naturalıter NOn habebat sed PCI un1ıonem ıllo, qu1
Cu ad parzopha prosopon)® SUUIL SUumpsıIt, 1PSO revelaretur PCI

Vgl On den Brief des Catholicos Mar Aba ( 552) lerus un olk be1
(iBRabof.,; Synodıcon orientale (Parıs 552 oder be1 Braun, Das uch

der ‚ynhados (Stuttgart U, Wıen 135; VO  - der Johannestaufe die ede
ist dieser Stelle wird VOIL einer Heıilıgung der auftfe V1rG die 'T’aufe Christ1ı
gesprochen. Heılıgung 1sSt identisch mi1t Salbung

F Vaschalde hat ungeNaU. ad S!  I11, 115
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ona Spirıtus Sanctı e  perfecturus est 1in Omn1ıbus; prımum LaAMquam in
Primiıt1us deinde 1n resurrectione agnıtus x E Da 1n ordıne divinıtatis®.
Die aufe Jesu Jordan 1St eine 'Taufe der Menschheıit
Chrıistus hat S1Ee gemäfßs Seiner Menschennatur empfangen als Erster und
aup des Menschengeschlechtes. Der NTtTerschHI1IEe: zwischen der Johannes-
taufe und der Taufe Jordan wıird herausgestellt. Erstere eiInNe Taufe
Pa Vergebung der Sünden, deren der Herr aber Seiner völlıgen
Sündenlosigkeıit nıcht bedurfte. WHTC die Jordantaufe wurde die Mensch-
elt weıterhıin prinzipiell begnadet MIt dem Angeld der Unster  chke1
und der Inkorruptibilıtät. In der Auferstehung wurde dieses Angeld be1
Christus ZUT Erfüllung Da die Menschheit dıie Gaben der Unsterblichkeit
und der Inkorruptibilität wirklıch durch die Taufe Christ1 empfing, bezeugt
folgender Lext Verumtamen hae ratıones oeconom1ae apud homıiınem
Domuin1ı nostr1 baptısmo factae SUNLT, agnOsCceretur, quod 1pse DCI
baptısmum accepit Lamquam Prımiıt1us gratiam Spirıtus 1n arrham E
mortalıtatis immutabiılıtatis?. Die natürliche Ordnung der Menschheıit
Christı wurde durch die Vereinigung mıiıt dem göttlıchen Worte nıcht auf-
gehoben, sS1e 1e bestehen. Deshalb nahm Seine Menschennatur auch 1mMm
übernatürlichen achstum Quod crescebat et1am accepit Spirıtum
1in baptısmo, quod mortalıs est 1n natura Sua humana, et1amsı unıta erat®.
OoOmıt konnte die Menschheıit Christ1ı och einmal, 1n geistiger Weıse, 1n
der aufe geboren werden. Baptısmus enım Dominı nostrı1ı ille eStT; YUCIHMN
1pse prımus accepıit 1n natıvıtatem spirıtalem mysteri1um immortalıitatis.
Ets1 abh e1 facta est Deo PF Uun10 repletus eST Spirıtu Sancto,
quı ad instar Je1 e1 fult, Deo adhaereret, 1n SU1S naturalıbus
ordınem SUuumMn adhuc servabat 1n omnıbus su1s®. Obschon 1m Schoße. der
Jungfrau Marıa dıe Menschheit Chrıist1 mıiıt dem Hl (Geliste gesalbt wurde 1m
Augenblıcke der Vereinigung mI1t der göttlıchen Natur, kam Letzterer doch
eigens 1n der T’aufe auf Christus erab; Seine Menschennatur vollenden.

Die Miıtteilung des Hl eistes und der welteren Gaben vollzog sıch
innerhalb des parzopha, der wiıillentlichen Einheit zwischen der
menschlichen und der göttlıchen Natur, S1e wurde nıcht Von außen her
herangebracht. Die o  ©  € Natur Christ1 WAar der unmittelbare Spender
Non dicımus, quod virtus ab 1n CU: intravıt C immortalıtate
perfecıt, sed, quod Virtus divinitatıs, UQUaAC 1n erat, 1psum SUuscCItavıt
perfecıt, S1C etl1am, (r primitl1as immortalitatıs immutabilıtatis 1N-
corruptibilıtatis baptısmo accepIit, 8(0)8! dicımus SW has primıitı1as ab
accepIlsse, sed Q divinıtate, quUaC 1n habıtabat est 1n aqgeternum*®.

Der tiefere Grund für die Auffassung Babaıs, da{f3 die T’aufe Christ1ı 1
Prinzıp auch die aufe der Menschheit 1St, lıegt 1n seiner christologischen
Lehrmeinung. Nach ıhm Sind die beiden aturen 1n Christus ZWweIl selb-
ständige Personen, willentlich geeint 1m parzopha, der gottmenschliıchen

D Vaschalde Vaschalde 118 10 Vaschalde 120
Vaschalde 120 Vaschalde 116
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Erscheinungsweise ach außen Er hält mıiıt Bedacht darauf, da{fß dıe
beiden Naturen-Personen in Christus allem physiısch bleiben
uch dıie Menschheıit Christı 1St in sıch und für siıch existierend, indem 901e
ihre Proprietäten 1m parzopha behält und nıcht aufg1bt. Diesen Sachverha
Yklärt Babaı1 deutlich, indem sich die T’heopaschiten wendet,
denen 1m Zusammenhang miıt der Taufe vorwirft: Irrıtas facıunt PIO-
prietates e1us dicuntDas Geheimnis der Taufe in den Werken Babais d. Gr.  101  Erscheinungsweise nach außen hin. Er hält mit Bedacht darauf, daß die  beiden Naturen-Personen in Christus in allem physisch getrennt bleiben.  Auch die Menschheit Christi ist in sich und für sich existierend, indem sie  ihre Proprietäten im parzopha behält und nicht aufgibt. Diesen Sachverhalt  erklärt Babai deutlich, indem er sich gegen die Theopaschiten wendet,  denen er im Zusammenhang mit der Taufe vorwirft: Irritas faciunt pro-  prietates naturae eius et dicunt eum ... non justificatum esse in Spiritu,  ut scriptum est (vgl. 1 Tim 3, 16).  Weil der Hl. Geist erst in der Taufe auf Christus vollendend herabkam,  begann Christus von diesem Zeitpunkt an mit Seinem öffentlichen Wirken,  insonderheit damit, Wunder zu wirken. Itaque cum virtutes et miracula  patrabat, hoc non reputabatur res simplex aut fortuita, sed per virtutem  in baptismo acceptam haec faciebat!?, Babai beruft sich dabei auf Matth  12,28 und Joh 1,33-34. Die Gaben der Unsterblichkeit und der In-  korruptibilität mußte Christus deshalb zuerst empfangen, weil die Menschen  erkennen sollten, daß diese Gaben auch ihnen zuteil werden sollten. Donec  in baptismo accepit mysterium, nullam virtutem nullamque signum fecit,  ut disceremus nos cum baptismo arrham vitae immortalis et incorruptibilia  recipere*®.  II. Die Wirkungen der Taufe  Die Taufe hat nach Babai zwei Wirkungen: eine negative und eine  positive; die negative besteht in der Wegräumung des Sündhaften, die  positive in der Mitteilung verschiedener Gaben und Gnaden.  a) Die negativen Wirkungen  Die Taufe tilgt, wäscht ab und reinigt. Babai vergleicht in dieser Hinsicht  die Taufe mit dem Feuer, welches das Unkraut auf dem Felde verbrennt.  »Die Taufe, die als Feuer bezeichnet wird‘:.« Die. Taufe. befreit _vom  Sauerteige der Bosheit. »Wenn auch einige durch die Taufe die Kraft an-  gezogen haben und, aus Ägypten frei geworden, keinen Sauerteig der  Bosheit mehr in ihren Gliedern haben und durch diesen Sieg gerettet sind«!2,  meint Babai einmal, so wäre doch Vorsicht am Platze. Der Sauerteig ist  das Erbe der Ursünde im Paradiese, Ägypten das Symbol des Bösen und  des Übels. Die Reinigung von den Sünden durch die Taufe ist für jeden  Menschen eine unabdingliche Notwendigkeit. Wenn der Mensch diese  Pflicht vernachlässigt, so wird er im kommenden Gerichte seine Sünden  zwangsweise ablegen müssen. Babai ist der Auffassung, daß im Gerichte  11 Vaschalde 123.  12 Vaschalde 120.  18 Vaschalde 121. Vel. 1 Cor 15,24.0. 263 Röm6:4.  H  1 Vl  W. Frankenberg, KEvagrius Ponticus  -  Abh. d. Ges. d. Wiss.  zu  Göttingen. Phil.-hist. Klasse. NF, Bd. XXIII, Nr. 2 (Berlin 1912). Es handelt sich um  den Kommentar des Babai zu den Zenturien des Evagrius Ponticus (syrischer Text  mit deutscher Übersetzung). Unser Satz: zur Zenturie III, 39, Frankenberg S. 215/7.  15 Zur Zenturie 1II,44; Frankenberg 159.1O1 Justificatum CS5C Spiırıtu,

scr1ptum est (vgl 'Tim 3, 16)
Weıl der Hl (Ge1ist erst der Taufe auf Christus vollendend herabkam,

begann Christus VOIll diesem Zeıtpunkt mıiıt Seinem öffentlıchen Wırken,
insonderheit damıit, Wunder wirken. Itaque CUIl virtutes miracula
patrabat, hoc 10 reputabatur ICS sımplex aut fortulta, sed PCI virtutem
1n baptısmo 2eC facıebat!?. al er sıch dabe!i auf att.
1226 und Joh ,33-34 Die en der Unsterblichkeit und der In-
korruptibilıtät mußlte Christus deshalb ZUEerST empfangen, weıl dıe Menschen
erkennen sollten, da{fs diese Gaben auch ihnen zute1l werden ollten. Donec

baptısmo accepit myster1um, nullam virtutem nullamque siıgnum fecıt,
disceremus 110$ Gu aptısmo arrham vitae immortalis incorruptibilia

recCIpere”
14 Diıie irkungen der au

DiIe Taufe hat ach Baba1 ZWe1 Wırkungen: eine negatıve und eine
posit1ve; die negatıve besteht 1n der Wegräumung des Sündhaften, die
posıtive 1n der Mitteilung verschledener Gaben und Gnaden.

Die negatıven iırkungen
Die aufe tılgt, wäscht ah und rein1igt. Baba1i vergleicht 1n dieser Hınsıcht

die aufe miıt dem Feuer, welches das Nkraut auf dem Felde verbrennt.
»Die J aufe; die als Feuer bezeichnet wıird14 « Die auie befreıt VO:

dauerteige der Bosheit »Wenn auch ein1ge durch die Taufe die Kraft
SCZOSCH haben und, aus Ägypten frei geworden, keinen dauerteig der
Bosheit mehr 1in ihren Ghiedern haben und durch diesen Sleg sınd «15,
me1ıint Baba1ı einmal, ware doch Vorsicht Platze Der dauerte1ig 1St
das rbe der Ursünde Paradıese, Ägypten das Symbol des Bösen und
des Übels DiIie Reinigung Vomn den en durch die Taufe 1St für jeden
Menschen eine unabdingliche Notwendigkeıt. Wenn der Mensch diese
Pflicht vernachlässıigt, wIırd kommenden Gerichte seine Süunden
zwangswelse ablegen mussen. Baba1 1St der assung, dafß E Gerichte

Vaschalde 123
a Vaschalde 120

Vaschalde ON Vgl Cor 15,24 LE 26; Köm 6,4
Vgl Frankenberg, Evagrıus Pontıicus Abh (ies Wiıss.

Göttingen. Phıiıl.-hıst Klasse Bd Nr Berlın Es handelt sıiıch
den Kommentar des Babaı1 den Zenturien des Evagrıus Ponticus (syrıscher TLext
mi1t deutscher Übersetzung). Unser Satz ZUTr Zenturie IIL, 39, Frankenberg

Zur Zenturie 11,44; rankenber 159
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die Bosheıit und das Sündigén des unreinen Menschen iıhr nde finden
werden. »Denn der; welcher hıer sich nıcht freiwillıg rein1ıgt und siıch nıcht
befreit VO Bösen durch dıie Taufe mu{f OTrt Gerichte) Qual
seine Bosheıt un ablegen*®.« Prinzipiell vollzıeht sich dıe
Reinigung der 4auie, 1m kommenden Gerichte aber durch das Feuer.
Daher die Qual »Dasselbe Ssagt Evagrıus hıer die Qual 1st der Schmerz
durch das Feuer, welches 1m Gerichte die Leidenschaftlichkeit der Seele
reinıgt*‘.« Dieses Reinigungsfeuer 1st nıcht das Straffieuer der Gehenna
Es geht diesem VOTauUs. Das Von Babaı erwähnte Reinigungsfeuer 1sSt 1Ur

auf das Gericht beschränkt.
Konkret werden in der Taufe die persönlichen Sunden nachgelassen,

und ZW arlr den Erwachsenen, da ach Babaı die Kınder nıcht sündıgen können.
Enım baptısmus christianorum peccata adultis remittit S1icCut baptısmus

Johannıs?®. Kıne Erbsünde WITr: von Babaı nıcht anerkannt. Deshalb bewirkt
dıe aufe be1 den Kındern 11UL Posıtives.

Die positıven Wırkungen
Deren x1bt 6S ach Babaı eine Reihe Die aulie erfalßt den SaNZCH

Menschen, dessen Wesensbestandteıile e1b und Seele Sind. In einem -
vollständigen Satze se1NESs Zenturienkommentars erklärt uns Babaı,
durch das Bad der Taufe den Leibern und der Seele des Menschen
Neues geschähe*?.

In einer te bezieht Babaı die Taufe 1Ur auf den eıb des Menschen,
indem uns belehrt, durch S1e der eib der Unsterblichkeit teilhaftıg
geworden sSE1 und ZWAaTr durch die Krafit Gnade) des HI Geıistes, jedoch
nıcht der ganzCch Realıtät, sondern 1Ur dem Angeld, dem Kerne nach.
Später wıird sich 1in der Ewigkeıt der unsterbliche eib gSanz oftenbaren
und enthüllen. Der Begınn der Ewigkeıt 1n der verklärten Herrlichkeit des
Le1ibes 1St se1ine Auferstehung. Der ext KEcce idem COFrDUS, quod semi1natur,
quod mortalıter regebatur PCI anımam vivebat hac ıta LeMPOraNca
passıbılı, id Vivet immortalıter PCI virtutem Spirıtus Sanct1ı immortalıter
permanebıt, qula arrham immortalitatıs PCI baptısmum mystıce acceDP1mMus “*

den SaNZCH Menschen bezogen he1lt annn In der hl. Taufe CMPD-
fangen WIr als Erstling und 1mM Angeld alle Versprechungen“*.« Das, Was

(sJ0O0tt dem Menschen übernatürliıchen Gütern geben hat, erhält dieser
1n der 'Taufe urch die Müitteilung der himmlischen (süter wird der
Mensch auf die andere, die kommende Welt ausgerichtet. Der Mensch
kann diese aber NUr erreichen, WE sich arum bemüht, mıiıt
der na mitwirkt durch Ascese und Tugendübung. »Es gibt 7wel

a
Zur Zenturie 111:;:18:; Frankenberg 201
d.
Vaschalde 15
Zur Zenturie 11,44; Frankenberg 161
ascC.

21 Zur Zenturie 1V 39; Frankenberg 289 Vgl Eph 1318318
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Geburten«, sa Babaı, yeine leibliıche für diese Welt und eine andere,
ge1ist1ge, die uns auf die andere Welt ausrichtet, deren Geheimnis WIr 1in
der 'Taufe empfangen und wird uns offenbar durch Äscese und Bemu-
hungen die Tugend und 1n der Welt 1n der SANZCH Vollendung
des Guten?? «

Dem allgemeınen und innersten Wesen der Taufe ach abal kommen
WIr vielleicht nächsten miıt den egriffen und Auffassungen VOLl der
Erneuerung bzw Neuschöpfung. al nimmt d da{fß WIr der Taufe
die Erneuerung, die Neuschöpfung als einen Eckpfeiler UNsSerecs Lebens
empfangen hätten, die erst in der Welt in iıhrer Ganzheit erfüllt
würde?23. l1ermit 1st demnach eine völlıge innere Umwandlung und Um -
gestaltung des Menschen 1n allen seinen Lebensformen angedeutet. Wıe sıch
Baba1 die Neuwerdung des Menschen gedacht hat, macht uns klar 1n der
Erklärung ZZenturie 1V 1 des Evagrıus, sa »Über die Erschaffung
und dasachstum derVernunfiftwesen belehrt (Evagrı1us) un:  N An die
VO  - Schaffen oder Machen bildlıch Pflanzen, WIe der Herr (Gott das
Paradıes in Eden vorher gepflanzt hatte Und sıehe: nıchts anderes bedeutet der
Ausdruck und pflanzte. Anstatt: ließ emporkommen‚ Ssagt pflanzte
ach Jerem: Ich pflanzte diıch als Rebzweig ein dUus Sanz edlem Samen
(Jerem 221 Und ber uNsere geheimnisvolle Geburt und WSCic Neu-
schöpfung Ssagt der selıge Paulus WIr siınd mıt gepflanzt der auie
zu ode (Röm 6i 2 Be1 Paulus heißt 65 jedoch dieser te yWır
sınd also durch dıe T’aufe auf den 'Tod mıiıt begraben.« al intendiert
mi1ıt der Erneuerung eine Neuerschaffung, bildlıch dem Pflanzen dar-
gestellt. DIe Pflanze kann wachsen, WeNnNn das Samenkorn vorher
gestorben 1st Aus dem ode des Samenkornes erwächst das en der
Pflanze SO stirbt de  r ensch in der auie dem alten, sündıgen Menschen,

NeUu 1mM Gnadenleben aufzuerstehen. In der EKxegese des egriffes der
Erneuerung schließt sıch Babaı Paulus Weıl die Taufe,
WIe oben dargetan wurde, den SdNZCH Menschen erfalit, mu13 auch folge-
richtig die Erneuerung, ach Babaı die Neupflanzung, sich auf. den SaNzZCH
Menschen erstrecken. »Nıcht 1Ur der e1b WIF': geheimnisvoll
1FcC die ‘Laufe; sondern auch die eıle der eeie egierde, Zorn und
Denkvermögen, amıt WI1r der Tugend anhängen und die Leiden-
chaften gestärkt werden, dafß WITLr uns erheben den satanıschen
Irrtum und Herz durch die Erkenntnis erleuchten. Woache auf VO
Schlaf und stehe auf vomn den 1l1oten, dich Christus erleuchte?> «
(Vgl Eph 5, 14 und 4,23.) Die Taufwırkung WIF': Dbezeichnet als eine
Stärkung den teuflischen Irrtum, der dıe Erleuchtung verhindert.
Der Kampf das Böse spielt sıch 1n erster Linıe ab den rel

DD Zur Zenturie 111,89: Frankenberg 257. . Im Anschluf3 zıtiert Babaı Joh }, 13
20,36; Hebr 12,9; Eph 1, 18

2 3 Im Zusatzkommentar ZU) Zenturienkommentar, Sentenz 59 rankenber 469
24 Frankenberg 260

Zur Zenturie NV3233 rankenber: 229
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undamentalkräften der Seele der Begierde, dem Zorn und dem enk-
vermögen. Diese Dreiheit 1St die Grundeinteilung der seelıschen Struktur
iıhrer Betätigung nach?6®. DiIe Begierde 1st das Streben ach falschen Freuden,
der Zorn die Abwehr des Schädlıchen, das en 1sSt der Vernunft gleich-

Diese dre1 Vermögen der eeije sollen durch die Taufe ‚$
erhöht und gutem Siınne aktıylert werden. Da S1e auch ihrem

Aktionsradius den e1b miteinbeziehen, wird auch dieser neugestaltet und
neugeformt. Diesen Gedanken liegt die Auffassung VO Sterben und Neu-
werden zugrunde. Muiıt den vorgetragenen Ausführungen sStimmt SacCAlıc.
eın lext aus dem Zusatzkommentar völlıg übereıin: $D.425 WEeNN die VOI-

nünftige Natur den alten Menschen, der durch dıie Begierden des Irrtumes
und MNTrC seinen ungesetzliıchen Woandel miıt den schändlıchen Gedanken
verderbt WAar und den anlegt, welcher 1St angetan und erglänzt 1in der
Reinheıit WwW1Ie das ‚5 das o erschuf,; der durch dıie 'Taufe und
die na des elstes (wurde)?*7,«

Die Neuschöpfung 1sSt der Grundbegriff Dbzw. der Oberbegriff des Wesens
der aufe Er 1st komplexen Charakters und sich aus mehreren
Komponenten Diese SiInd spezielle Gnaden

Zunächst die Gnade der eılıgkeıt. Nach der Reinigung und Ab-
waschung WITF': der eeije die Gnade geschenkt. »Die Gnade, welche S1e
(die Menschen) durch die Reinigung besitzen: se1 durch die Taufe der
sEe1 6S durch die Buße?28S « Letztere 1sSt dıe zweıte Taufe Die Gnade der
Taufe aber 1St dıie des 50 elstes. In der aufe empfangen WIr geheimn1s-
vollerweıse die Gnade des Geistes*«, welcher durch Seine Gnade die
'Taufe vollendet. » Denn durch den Geilst 1St uUunNsere Taufe vollendet?39.«
Die Geistgnade 1STt die der eilıgkeıt. »Und Heıligkeit wird auch die Gnade
aus der aufe gSCNANNL; denn se1d abgewaschen und geheiligt Cor
6 1198 Die Gnade der Heilıgkeit bedingt die Gnade der kommenden
Erbschaft der himmlischen Güter »Nıcht können die mit 1stus
en 1m Hımmelreiche seiIn und der Erkenntnis voller Seligkeiten, dıe
nıcht vorher Seine en geworden Sind durch dıe Gnade des Hl. Geıistes
dUus der hl. Taufe32.« Voraussetzung für die eilhabe den himmlıschen
Seligkeiten 1St die Gnade der eılıgkeıt, die den Reichtum Chriıstiı erben
läßt, welcher 1n der Seligkeit erfüllt WIr

Durch die 'Taufe WIF': der Mensch eın l1ed mystischen el
Christı, der Kırche. Der 1n Christus (Getaufte hat siıch mıiıt Christus bekleidet,
Was Baba1 WIE folgt deutet: »Jesus bezeichnet hıer die durch vermittelte
nade, WIE gESaAgT 1st: dıe, welche 1n Chrıistus getauft sınd, en Christum

1e rankenberg 219 227 ZUT Zenturıie V, 45 U,
Sentenz 20 rankenberg 449/50

29
Zur Zenturie N3363 rankenberg 222
Zur Zenturie 11713 rankenberg 220
Zur Zenturie V1,44; Frankenberg 201
Zur Zenturie 111,74; Frankenberg 741

3 0 Zur Zenturie L 725 Frankenberg 220
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AaNSCZOSCH (Gal DE Z Dıie Bekleidung miıt Christus dus dem Woasser
und dem Hl (Geiste 1St die Vorbedingung für den Eintritt das Reıich
(Jottes JCr auf en und 1m Hımmel. Baba1 belegt diese Aussage mı1t
Gal D 208 Joh D und Röm Ö, besonderer Betonung des Erbschafts-
gedankens**, DiIe na Chriıstı wıird identifiziert MI1t der na des
Hi Geistes, dıe einen Ante:ıl dem 1n der Jordantaufe auf Christus erab-
gekommenen Hl (eist darstellt. S1ie bewirkt das Hauptseıin Christ1 und das
Gliedsein des Täuflings COTrPDUS Christ1 mysticum. »Christus ahm 1n
Seiner Menschheit (DE1 Seiner Taufe) die na des elistes (den
e1S auf, uns aber wurde ein eı1l Von ihr gegeben als Angeld 1n der
Taufe; WI1IE gesagt 1st (zıtlert werden Joh 1 und KROöm 0, 25) Und durch
diese Neugeburt und Neuschöpfung 1ST uUuns Christus das aup und WITr
sind dıe Glieder?5.« al definiert hıer die Gnade als einen Teıil des
Hl Geıistes, also nıcht als Geschaffenes, sondern als ungeschaffene
Gnade, ZWAar nıcht in der Fülle, doch als NIie Diese na 1STt das
ein1gende Band zwıischen Christus und den Gliedern Die Vereinigung
selbst 1st seltens Christus keine personale oder eine solche des parzopha
(prosopon), sondern S1E hegt in der ungeschaffenen na Chriıst1ı begründet.
Deshalb bezeichnet al diese Unionsgnade als eine adhaesıo0 1ın Chrıisto
Hıer drängt sıch das Gleichnis VO Weinstocke und den Reben auf. Sed
apostolus dixıt »Unus Spiritus« (1 Cor O, L/ propter nativiıtatem spirıtalem
PCI baptısmum quıa Christus EesT nobıs vitae NOSIrTrae 1105 e1
S1Cut membra adhaeremus, Nanı est OMn1s ıta nNOSLTra; 2eC
NO  e est adhaesıo0 personalıs materı1alıs, TICE 1n prosopo*®.« Die mystische
Vereinigung mıiıt Christus macht Brüdern Christ1 und eHh Gottes.
DiIe Sohnschaft des Täuflings wıird 1n etwa der Sohnschaft des Wortes
(Giottes angeglichen. In hac fil1atiıone enım 1105 habemus Cum partıcıpa-
tionem ıpse ST primogeniıtus fratrum multorum eccles12e PCI
baptısmum generatiıone spiıritalı eT Cilıorum?” ad redemptionem COI -

enım 1n uUuNO spirıtu in NU COTDUS baptızatı
SUMMUS Cor 128 Die redempti0 bedeutet dıie Erlösung der
Menschen. Die Gliedschaft des Menschen mystischen Leibe Chriıst1ı
bzw der PC verpflichtet einem tugendhaften en »Und 1in der
Taufe hat Kr (Christus) unlls geheimnısvoll durch das Meer der WeltE
und unNns 1n der Wüste der PCZ 1enste (an) der Tugend gelagert*?.«
Das Meer der Welt 1St das Rote Meer, eın Symbol der aulie Die Wüste der
Cdeutet hın auf die Wüste Sınal, das israelıtısche Volk sıch lagerte

3 3
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Dıie Christusgemeinschaft Wr ein Hauptziel der Erlösung S1ie lıegt
begründet dem ewigen und unsterblichen eDenN; das Chrıistus brachte.
»Das andere Ziel Seines Christı1) irkens 1St das Leben, das Er in der
Unsterblichkeit und der Unwandelbarkeıt und der Unvergänglichkeit VOI-

lıeh, 1n dem WITr ew1g leben sollen und dafß Er uns verleihe die vollkommene
Erkenntnis 1n allem, die dem Irrtume nıcht unterworfen 1St SO stehet
geschrieben: Wıe 1in dam alle Menschen starben, werden alle 1in
Christus leben Cor- Den Anfang dieses Lebens empfangen WIr iın
der Taufe, WwW1eg 1st+40 « Es folgen dıe /ıtate Röm O4 23 und 16,

Dıie Verbundenheıit MIt Christus, insonderheit 1n der Form der Bruder-
ochaft MITt Ihm, bedingt die Sohnschaft bezug auf den Vater 1 Hımmel.
Bruderschaft und Sohnschaft egegnen sich innerlıch. Wo das Eıine 1St,
da 1St auch das Andere ySıehe, 1er empfangen WIr in der Reinheit jenes
unvergängliche Zeichen, sSe1 durch die Taufe oder die Buße und werden
aus Gnade Söhne und Hausgenossen (sottes*1 « Im Zusammenhang mıiıt der
Reinheit der Taufe wird VON einem Zeichen, einem Sıegel, gesprochen.
Was bedeutet das Siegel ? Meıint Baba1 damıt vielleicht den unauslösch-
lıchen Charakter, den character indelebilıis » Ausgeschlossen ist das keines-
WCS>S Wır neigen aber der Annahme, daß das Zeichen Sıiegel die Gnade
selbst 1st Den Sohnstand hebt Babaı vornehmlich auch hervor in dem öfter
zitierten Lext ber die Kindertaufe 1m er de unione, der Z Beweise
dafür angeführt wird, dafß Babaı die Erbsünde nıcht gekannt habe, weıl 1n
diesem lexte VOIll einer solchen WI1IEe VOll der Sünde be1 Kındern überhaupt
nıcht die ede ce142. Der Text lautet in seinem SaNnzZCH Umfange: Quası

insıpıentes ex1istiment rem1issionem peCCatorum Lantum ESSC tC-
r1um *3 baptısmı, dum NON intellexerunt 1d, quod excellentius eST, baptısmum
ECESSE arrham immortalıtatıs immutabilıtatıs106  Krüger  Die Christusgemeinschaft war ein Hauptziel der Erlösung. Sie liegt  begründet in dem ewigen und unsterblichen Leben, das Christus brachte.  »Das andere Ziel Seines (Christi) Wirkens ist das Leben, das Er uns in der  Unsterblichkeit und der Unwandelbarkeit und der Unvergänglichkeit ver-  lieh, in dem wir ewig leben sollen und daß Er uns verleihe die vollkommene  Erkenntnis in allem, die dem Irrtume nicht unterworfen ist. So stehet  geschrieben: .... Wie in Adam alle Menschen starben, so werden alle in  Christus leben (1 Cor 15,23). Den Anfang dieses Lebens empfangen wir in  der hl. Taufe, wie gesagt ist“°.« Es folgen die Zitate Röm 8,23 und Mk 16, 16.  Die Verbundenheit mit Christus, insonderheit in der Form der Bruder-  schaft mit Ihm, bedingt die Sohnschaft in bezug auf den Vater im Himmel.  Bruderschaft und Sohnschaft begegnen sich innerlich. Wo das Eine ist,  da ist auch das Andere. »Siehe, hier empfangen wir in der Reinheit jenes  unvergängliche Zeichen, sei es durch die Taufe oder die Buße und werden  aus Gnade Söhne und Hausgenossen Gottes*!.« Im Zusammenhang mit der  Reinheit der Taufe wird von einem Zeichen, einem Siegel, gesprochen.  Was bedeutet das Siegel? Meint Babai damit vielleicht den unauslösch-  lichen Charakter, den character indelebilis ? Ausgeschlossen ist das keines-  wegs. Wir neigen aber zu der Annahme, daß das Zeichen Siegel die Gnade  selbst ist. Den Sohnstand hebt Babai vornehmlich auch hervor in dem öfter  zitierten Text über die Kindertaufe im Liber de unione, der zum Beweise  dafür angeführt wird, daß Babai die Erbsünde nicht gekannt habe, weil in  diesem Texte von einer solchen wie von der Sünde bei Kindern überhaupt  nicht die Rede sei*®, Der Text lautet in seinem ganzen Umfange: Quasi  illi insipientes ... existiment remissionem peccatorum tantum esse myste-  rium*? baptismi, dum non intellexerunt id, quod excellentius est, baptismum  esse arrham immortalitatis et immutabilitatis ... gratiam quoque Sstatu  fliorum“** in spiritu ad immortalitatem baptizatis confert »Et nos, qui  habemus in nobis primitias spiritus et exspectamus statum filiorum ad  redemptionem corporum nostrorum« (Röm 8,23) ... Nam ecce etiam pueri  ab infantia sua baptizantur, non quidem in remissionem peccatorum —  Quomodo enim ? Ecce, non peccaverunt-sed in statum filiorum, ut accipiant  primitias Spiritus ad mysterium resurrectionis et redemtionem corporum  suorum »Consepulti enim sumus cum illo per baptismum in mortem«  (Röm 6;4). Idcirco Baptista, sicut dixi, de co praedicaverat »Ipse baptizavit  vos in Spiritu Sancto et igne« (Matth 3, 11)*. Die Taufe dient zur Verge-  bung der persönlichen Sünden nur bei den Erwachsenen; Kindern und Er-  wachsenen schenkt sie in gleicher Weise das Angeld der Unsterblichkeit und  erhebt sie in den Stand der Söhne Gottes zur dereinstigen Auferstehung.  40 Zur Zenturie II,38; Frankenberg 157. Dazu Vaschalde 23, inc: ita  explicit: natus est.  41 Zur Zenturie IV,12; Frankenberg 267.  42 Vgl. z. B. Fr. Heiler, Urkirche und Ostkirche (München 1937) 437.  43 Vaschalde hat sacramentum.  44 Vaschalde hat adoptio.  45/ Vaschalde 115/6.gratiam qUOQUC
filıorum“* 1in spirıtu ad immortalıtatem baptizatıs confert »Et NOS, quı
habemus 1n nobıs primitl1as spirıtus eXspecLamu STatum filiıorum ad
redemptionem COrDOTUMN NOST  « (Röm 6;28) Nam C® et1am puer1
ab infantıa Sua baptizantur, 101 quidem in rem1issionem peccatorum
Quomodo enım ? Eecce; 1 peccaverunt-sed 1n STatum filıorum, accıpılant
primitı1as Spirıtus ad myster1um resurrection1s redemtionem COrPOrumhL
SUOTUHN yConsepultı enım Cu illo PCI baptısmum 1n
(Röm 6;4) dcirco Baptiısta, S1iCut dix1, de praedicaverat »Ipse baptizavıt
VOS in Spirıtu Sancto 13NE« (Matth 311 Die Taufe dient ZUX erge-
bung der persönlıchen Sünden NUrLr be1 den Erwachsenen; Kındern und KEr-
wachsenen chenkt s1ie gleicher Weiıse das Angeld der Unsterblichkeit und
erhebt S1e 1in den Stand der Söhne (Jottes X- dereinstigen Auferstehung.

Zur Zenturie 1158 rankenberg 157 1Dazu Vaschalde 2 1IncC: 1Ta

explicıt: est
41 Zur Zenturie 1V 12 rankenberg 267
49 Vgl P Fr Heıler, YRır'’che UN: Ostkırche (München A2[

Vaschalde hat Sacra:  um
4 4 Vaschalde hat adoptio. 4 5 Vaschalde
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In der Taufe wird weıiterhıin der zalma1 (Jottes wiederhergestellt.
»Und WIr ach dem zalma der verborgenen (Gottheit), dessen Angeld WIr
1n der "T’aufe erhalten haben, vollkommen werden46® « 7Zweiıftfellos Wr
Babai be1 der Nıederschriıft dieses Satzes der Gedanke die Erschaffung
des Menschen lebendig, der als zalma (J0ttes erschafien wurde, der aber
verlorenging. In der Taufe allerdings wırd nıcht der vollendete und end-
gültıge zalma gewährt, sondern LUr das Angeld auf iıhn Krst 1n der Ewigkeıt
wırd e vollendet sSe1IN. Auf den zalma als Angeld bezieht sich auch folgender
'Lext »Das erfüllt siıch 1er UrcCc. die auie geheimniısvoll denen, dıe
sıch von Leidenschaften und Irrtum gereinigt en und Ort der guten
Vollkommenhe1it*7.« Der in der aulie wıiıedererworbene zalma erreicht hiıer
auf Erden durch Reinigung VvVvon Leidenschaft und Irrtum eine stet1g
wachsende Klarheıt und Hellgkeıt.

Die T’aufe verleiht das Unterpfand der künftigen Auferstehung, deren
rundlage die (Ginade des H!. Geistes 1St In und mıiıt der Gnade 1st der
Mensch auf en schon VO ode wiedererstanden. Am nde der Tage
wırd die Auferstehung 1in ihrer endgültigen Form erleben. HKt baptızamur,

1n simılıtudinem e1us rCSUrSamus. Beatus Paulus dicıt yConsepultı enNn1m
CU: illo PCI baptısmum ın mMortem S1CuUTt Christus Jesus SurrexIit

MoOortuls PCI gloriam Patrıs Suli,; ıta 110S$ in ıta NOSTIra ambulemus«
(Röm 6i und 8,11)%

DiIie Taufe stärkt dıe inne des Menschen, sowohl die inneren, dıe
geistigen Sınne, als auch die außeren, die Sinne des Le1bes. In dieser Hın-
sıcht bedarf die (Gnade der Müitarbeit des Menschen 1m besonderen. Die
inne werden in eine CHNSCIC Beziehung den Geboten SESECLZL. y Weıl
durch dıe Taufe und das en ach den Geboten ihre (der Menschen)
Sinne SOWeIlt gestärkt sind4? « Durch die Beobachtung der Gebote werden
die Sinne nıcht 1Ur geübt, sondern auch gerein1igt.

Eıne Sanz wesentliche Wirkung der Taufe s1iecht Babaı 1n der Miıtteilung
des übernatürlıchen Erkenntnisvermögens. Kür das gesamte relıg1öse Leben:
für das innere und das AuBere, 1st für Babaı erster Lıinie die richtige
Erkenntnis malgebend und grundlegend, die auch den €a selner
freien Entscheidungsmöglichkeit bestimmen soll Der Schwerpunkt für die
Wıllensentscheidung lıegt 1m inneren Werte der erkannten ahrheit In
seiner Moralauffassung 1st Babaı sehr stark werttheologisch eingestellt.
yAlles dieses (nämlıch: Wandel in der Tugend und dıe re der geistigen
Erkenntnis) en WIr durch dıie na des Hl e1Istes 1n der Taufe
geheimnısvoll als Angeld empfangen®°.« Die Erkenntnis der ahrheıt
beruht also primär auf der (Gnade des Hl e1listes. Ihr sicheres erkmal
1St dıe objektive Unterscheidung. »L Denn 1n einzigartiger Weise besitzen die

4 6

4 ”7
Zur Zenturie VLE Frankenberg 1933
Zur Zenturie HL:;58; rankenber DD

4 9
Vaschalde 17 Wıren den ersten Satz der lateinischen Übersetzung geändert.

5 ()
Zur Zenturie 11,44; Frankenberg 161
Zur Zenturie I I2 Frankenberg 267
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Menschen das erquickende Öl, Sagt (Evagrıus), dıe na der
Salbung durch den Hl (se1ist 1n der ‚Lauites dıe der Schwäche ihrer
(der Menschen) Natur iıhnen vermehrt gegeben wurde, durch S1e
hinaufzusteigen ür vollkommeneren Gesundheit 1in der hohen Erkenntnis,
worıin S1e die Unterscheidung besitzen®1.« Zitiert WIrd anschlıeßend
1 Joh 220 E In einem weıteren lexte wiıird ulls gESAZLT, worıin die
hohe Erkenntnis, die Unterscheidung, besteht. S1e INı der wahre
Glaube 1n erbindung miıt der Hoffnung. »Und 6S 1St der Glaube eine
Zuversicht für die Hoffnung auf das, Was für S1e (die Menschen) WI1e Wırk-
lıchkeit 1STt und eine Offenbarung dessen, Was unsichtbar. Dieser fen-
arung der Erkenntnis werden dıe eılıgen S dıe Getauften) 1n diesem
Leben schon gewürdigt Deshalb drängt aulus Cor 9,24 und der Herr
Ssagt Joh« Der Glaube <1bt den Inhalt der Erkenntnıis, die als
eine OÖffenbarung gekennzeichnet wird.

Der Glaube als Offenbarung wird 1n der Taufe 1LLUTr als Angeld mitgeteıilt.
Er mul hler auf en durch dıe Mühewaltung des Menschen, a1sO durch
seine Mitarbeıt, ZUr weıiteren Entfaltung kommen, 1n der Ewigkeıit ZUT

Vollendung gelangen (nade und Mensch sind auf eın entsprechendes
Zusammenarbeiten angewlesen. Babaı intendiert hıermıit, daß eine möglıchst
große Sündenlosigkeıt und der Vollzug guter er eine notwendige Vor-
aussetzZung für die irdische Zunahme der Glaubenserkenntnis Sind. » )Das
drıtte amenkorn (dıe Erkenntn1s) 1St das, welches der Herr ın den Acker
der Welt gesäat hat, das 1n der Taufe verborgen iSt und das infolge der
Tugendübung ach Seinen Geboten ZUTr ollendung aufsprießt??.« Die
Erkenntnis wird sowochl den Erwachsenen W1e den Kındern zuteıl, ur-

gemäls dem Alter angepalßit. In der Gnade der hl. Taufe empfangen S1e
ferner geheimn1svo. und als Erstlıng und Unterpfand jene erhabene Kr-
kenntnis und die übrigen versprochenen Güter und auch Jene; die 1m er
der Unterscheidung getauft werden. Diese und auch dıe Kıinder, die bıslang
och nıcht die Unterscheidung besitzen auch diese (dıe Kirche)
empfangen dıe Erkenntnis WEeNN S1Ee ZUT Unterscheidung gekommen
Sind und ihre Hoffnung fassen können und S1e 1in der (GInade wachsen, die
S1e empfingen und siıch ördern durch AÄAscese und die Geheimnisse UuNsSCcCICI

Erlösung Und iıhr Herz wIird erleuchtet, jenes selıge 1C aufzunehmen :
enn viele empfangen diese Heılıgkeit 1n der Taufe 1n einem vollkommenen
Alter Und weıl S1e diese Gnade) nıcht durch Reinheıt, durch Beobachtung
der Gebote bewahren, verlıeren S1E diese und Ööschen Aadus das selıge Jcht,
dessen Geheimnis S1Ee mpfingen Und Von iıhnen wırd das
Siegel des Lebens>4 _« Der lext 1St leider unvollständıg. DDas Taufsiegel,
von dem schon die ede Wal, wıird als eın olches des Lebens bezeichnet.
Das stimmt übereıin mıt uNserer oben gegebenen Erklärung des Sıegels.

5l
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Zur Zenturie 111,43; Frankenberg 219
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Die höchste Erkenntnis, welche dem Menschen überhaupt gesche  T
werden kann, 1st die, deren Objekt die Irinıtät 1st Zunächst die Tatsache:
»Hıer belehrt (Evagrı1us) uns ber dıie Gottheit in Tei Personen, dafß WIr
empfangen haben ihre Erkenntnis in dem Angeld der (Jüter AUsS$S der Salbung
in der hl. Taufe Joh 25 Z0) Diese Salbung, dıie WIr 1in der 'Taufe CIND-
fingen, erhebt unls AT Kenntnis voller Seligkeiten, ur Erkenntnis der
Einzigartigkeit der hl Dreifaltigkeit*>.« Prinzıipiell INg das Licht der Er-
kenntnis der Irinıtät dem Menschen schon 1in der Taufe Christ1ı auf. »Und
1n Ihm (Christus) Zing unNns auch dıie Erkenntnis der TINıtÄät auf, als Er
getauft wurde®® « Als na erfordert diese Erkenntnis die Miıtwirkung des
Menschen, die darın besteht, dafß der Mensch sıch immer mehr reinigt VON
allem Leidenschaftlichen und Boshaften och bleibt diese Erkenntnis auf
Erden trotzdem LUr Cin Angeld, 1m Hımmel Eerst wırd S1e vollkommen seIN.
»Ja, durch dıe hl. Taufe in Verbindung miıt der Beobachtung der Gebote
geht 1n uUunNns jenes selıge C geheimnisvoll auf und ın der Welt 1n
aller Vollkommenheit des Guten®7.« Die Erkenntnis der Dreifaltigkeit
vollzieht sich 1m hauna VOUC, dem erhabensten e1ie der eeie Wiıe siıch
dıe Erkenntnis 1mM hauna vollzieht, schildert uns 9a1 1m folgenden Lexte
» Weil 1Un der hauna, der begreifende el der Seele, die re und den
Glauben empfängt und ach dem Glauben die hl. Taufe®8 und durch die
Taufe die Gnadengaben des Geistes, danach dıie C Erschaffung und das
1C des gesegneten Kvangelıums, welches die Erkenntnis der angebeteten
Dreıifaltigkeit Ist, macht (Evagrıus) 1n diesem Gleichnisse das klar:
Wıe das Feuer selinen Stoff dynamisch ergreıift durch das Entzünden des
Zünders und dadurch die in diesem verborgene Energie sichtbar wırd,
ergreift auch der hauna durch seine iıhm innewohnende natürliche Kraft
und das Licht der Taufgnade und vereinigt S1Ce (die Seele) einer
absoluten Erkenntnis, indem sich 1mM Lichte der ITrinıtät mı1t der Seele
gänzlıch vereinigt. Von da <1bt 6S annn keine Irennung und keine 'Teıle
mehr, LLUT eın Licht Seele MI1Tt eib 1n einem Geiste, 1n einem Lichte
der Irmtät?>?.« Die Erkenntnis 1st dem Feuer vergleichbar, das den egen-
stand durchglüht. SO werden auch e1b und eeie des Menschen VOI dem
Feuer der Erkenntnis durchglüht, da{f3 In gewisser Hiıinsıcht der Mensch
1m Zustande der Verklärung sıch befindet. Auf denselben Gedanken spielt
ein weıterer lext »Nämlıc die Vernuntftt, Qie; VON allen Hüllen befreit,
volilkommene Heılıgkeit durch dıie Taufe empfing ach dem Worte Ihr
werdet MITt dem (reiste und miıt Feuer getauft werden (Lk D 1 Apg 1,5)
Wer dieses die Finsternis vernichtende Feuer 1n der Taufe nıcht empfing,
annn nıcht dieser erhabenen ErkenntnisDas Geheimnis der Taufe in den Werken Babais d. Gr.  109  Die höchste Erkenntnis, welche dem Menschen überhaupt geschenkt  werden kann, ist die, deren Objekt die Trinität ist. Zunächst die Tatsache:  »Hier belehrt er (Evagrius) uns über die Gottheit in drei Personen, daß wir  empfangen haben ihre Erkenntnis in dem Angeld der Güter aus der Salbung  in der hl.Taufe (1 Joh 2,27). Diese Salbung, die wir in der Taufe emp-  fingen, erhebt uns zur Kenntnis voller Seligkeiten, (zur) Erkenntnis der  Einzigartigkeit der hl. Dreifaltigkeit®.« Prinzipiell ging das Licht der Er-  kenntnis der Trinität dem Menschen schon in der Taufe Christi auf. »Und  in Ihm (Christus) ging uns auch die Erkenntnis der Trinität auf, als Er  getauft wurde*®.« Als Gnade erfordert diese Erkenntnis die Mitwirkung des  Menschen, die darin besteht, daß der Mensch sich immer mehr reinigt von  allem Leidenschaftlichen und Boshaften. Doch bleibt diese Erkenntnis auf  Erden trotzdem nur ein Angeld, im Himmel erst wird. sie vollkommen sein.  »Ja, durch die hl.Taufe in Verbindung mit der Beobachtung der Gebote  geht in uns jenes selige Licht geheimnisvoll auf und in der neuen Welt in  aller Vollkommenheit des Guten®’.« Die Erkenntnis der Dreifaltigkeit  vollzieht sich im hauna = vodc, dem erhabensten Teile der Seele. Wie sich  die Erkenntnis im hauna vollzieht, schildert uns Babai im folgenden Texte:  »Weil nun der hauna, der begreifende Teil der Seele, die Lehre und den  Glauben empfängt und nach dem Glauben die hl. Taufe®® und durch die  Taufe die Gnadengaben des Geistes, danach die neue Erschaffung und. das  Licht des gesegneten Evangeliums, welches die Erkenntnis der angebeteten  Dreifaltigkeit ist, so macht er (Evagrius) in diesem Gleichnisse das klar:  Wie das Feuer seinen Stoff dynamisch ergreift durch das Entzünden des  Zünders und dadurch die in diesem verborgene Energie sichtbar wird, so  ergreift auch der hauna durch seine ihm innewohnende natürliche Kraft  und das Licht der Taufgnade ... und vereinigt sie (die Seele) ... zu einer  absoluten Erkenntnis, indem er sich im Lichte der Trinität mit der Seele  gänzlich vereinigt. Von da an gibt es dann keine Trennung und keine Teile  mehr, nur ein Licht ... Seele mit Leib in einem Geiste, in einem Lichte  der Trinität®®.« Die Erkenntnis ist dem Feuer vergleichbar, das den Gegen-  stand durchglüht. So werden auch Leib und Seele des Menschen von dem  Feuer der Erkenntnis durchglüht, so daß in gewisser Hinsicht der Mensch  im Zustande der Verklärung sich befindet. Auf denselben Gedanken spielt  ein weiterer Text an: »Nämlich die Vernunft, die, von allen Hüllen befreit,  vollkommene Heiligkeit durch die Taufe empfing nach dem Worte: Ihr  werdet mit dem Geiste und mit Feuer getauft werden (Lk 3,16; Apg 1,5).  Wer dieses die Finsternis vernichtende Feuer in der Taufe nicht empfing,  kann nicht dieser erhabenen Erkenntnis ... dienen ..  Küurz, >wer ’das  55 Zür Zenturie IV,18; Frankenbers? 2717  56 Zur Zenturie 111,11; @rankenberg: 197.  58  57 Zur Zenturie 111,83; Frankenbetg 251  Babai meint hier den Katechumenenunterricht und die damit verbundene  traditio symboli. Er spricht also von der Erwachsenentaufe.  59 Zur Zenturie II1,29; Frankenberg 149.dienen Kurz, WeCTLI das

55 Zur Zenturie IV;1IS: rankenberg DA
56 Zur Zenturie HLIT: Frankenberg 197
57 Zur Zenturie 111;,83; rankenberg 251

Babaıi me1ıint 1er den Katechumenenunterricht un: die damıt verbundene
tradıt1io ymbolı HKr spricht also VOI der Erwachsenentaufe.

59 Zur Zenturie 11:29; Frankenberg 149
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Feuer seinem durch die 'Taufe bewirkten gottgefällıgen Zustand und dem
Geistesleben nıcht empfangen hat, steckt 1n der Unwissenheit und

1in der verwirrenden Finsternis des Bösen®%.«
Die irdısch erreichbare Erkenntnis annn 198888 statthaben in einer speziellen

ontischen und ethischen öhe 1n der des reinen Gebetes, 1n einer
inneren Verbindung miıt Gott, die lem Irdischen enthoben ISt, und 1n der
Konzentration des Menschen auf die rinıtät besteht, hne Ab-
enkung und ohne Zerstreuung. 7Zwischen (JOtt und dem Menschen scheint
die Welt der Materie aufgehoben se1In. » Bevor WIr (nıcht) durch die
hl. Taufe geist1g geboren sind und in den jebenspendenden Geist, der
den eib und die CAIe zugleich 1m Geheimnisse der Unsterblichkeit und
Unwandelbarkeit belebt, besitzen und dıe CGnade des HI1. Geilstes uns)
wohnt, ist das Auge UNsSeTrcs elistes nıcht erleuchtet, unterscheiden
die Anschauungen nd die Lehren und auch nıcht (fähıg), 1n das Ner-
heiligste der Verborgenheıt einzudringen ZUT Ze1it des reinen) Gebetes,
WEeENN uns jenes selıge Licht aufgeht®*.«

111
Die Taufformel 1sSt die trinitarische. »Als Er (Christus) Seine ünger

aussandte, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes
taufen®2.«

Der eigentliıche Spender der aufe ist der Priester, der kraft sSeINES
Priestertumes vorher Ol und Wasser weıiht »Denn der Taufende hat das
selıge Öl,; der taufende Priester hat die Gnade des HI1 Geıistes, insofern

kraft se1nes Priestertumes Wasser und Ol heiligt und den Namen der
heılıgen Dreıifaltigkeit ber dem Täufling spricht. Und dieser empfängt
dıie Erstlingsgabe des Hl. Geistes®3.« Das erwähnte Öl 1st wahrscheinlich
das 1sSam, das ZUT Ze1it Babais och VOMIN Priester konsekriert wurde
aufe und Fiırmung bilden eine Einheit

Das Martyrıum 1St der Taufe gleichzusetzen ; gilt als Ersatztaufe.
»Daher kann diese Gnade ohne Taufe und hne Priestertum nıcht empfangen
werden außer der Art des Martyrıums, die diesem Falle) verliehen
wird und stärkt und ermutigt und ıhnen (den Märtyrern) das Unterpfand
des Lebens o1Dt L4

Über dıe Notwendigkeıt der aufe lehrt Baba1 »Und WeTLr diese Hoffinung
nıcht Adus der Taufe nımmt, hat kein wahres en und wird nıcht gewürdigt
der ünitigen Seligkeıit; denn Wer glaubt und siıch taufen läßt, WIr en

16, 16) Und WT nıcht wiedergeboren wıird aus dem Wasser und dem
Hl. Geıiste, wird nıcht eintreten 1in das eic (Grottes (Joh 35) °

6 () Zur Zenturıie H.31 Frankenberg 167
6 Zusatzkommentar, Sentenz 58; rankenberg 469
6 2 Zur Zenturie IMI Frankenberg 197
6 3 Zur Zenturie 111,85; rankenberg 252
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Ist Val SVr 2068 monophYysilischer Herkunit?
VOI

Hıeronymus ngberding OSB

In OrChrP BL (1961) 287-4724 hat oseph-Marıe Sauget, Scr1iptor
orlientalıs der Vatıcana, 1n fesselnder Weıse von der Sorgfalt berichtet,
mıt welcher dıe beiden Hss Vat Syr 20685 und Vat Syr 269 wieder
ihrer ursprünglıchen Gestalt gebracht wurden, SOWeIlt das der lückenhafte
Bestand der beiden Hss heute überhaupt och ermöglicht. Der gelehrte
hat diesen Bericht eine eingehende Beschreibung des nhaltes der beiden
Homilıare angefügt und dabe1 auch dıie übrıgen Probleme berührt, welche
diese beiden Dokumente aufwerfen. Da aber och nıcht alle Fragen ZUT

Zufriedenheit gelöst sind, hat dıe Fachgenossen gebeten, ihrerse1its T

Aufhellung der och strıttigen Punkte beizutragen.
Zu diesen strıttigen Punkten gehört auch dıe rage ach dem Bekenntnis,

welchem die Gemeinde, der Vat Syr 2068 be1 der Feiler der Liturgie
diente, angehörte. Sauget hat sich darüber folgendermaßen geäußert:
«Le Vat Syr 269 est uUunlc collection d’origine monophyrsıite. Etant onNnNe
la grande ressemblance les euX collections de 268 3069,

ralison UrTtLout des homelies dans unec traduction lıtterale-
ment semblable PIeCSQuC tOUJOUTS, OUS PCENSONS JUC 268 est aUSsSsS1
d’origine monophysite*, »

Die Beäeutung der lıturgischen ata
Ehe WITLr auf die Tragfähigkeit dieser Argumente äher eingehen, mussen

WIr hervorheben, dafß bei der Bestimmung des Bekenntnisses der Gemeinde,
welcher der Vat Syr 268 dıente, die lıturgischen Data Sal nıicht berück-
sıchtigt worden S1ind. Dabe1 spielen diese oft erst die entscheidende Rolle
Man prüfe daraufhın die Sammlung VOL homiletischen Texten; welche
die Hs 255 b (aus dem Jahr Chr.) des atalogs 4A8 / Hıerse-
mann“* Nr des Katalogs 500 derselben Firma biletet?. Muiıt vollstem
(S(> hebt Baumstark zunächst die Bedeutungslosigkeit des Kriteriums
des Bekenntnisses der einzelnen hervor; enn hıer finden siıch Trtho-
OXe aus der Zeıit ach 451 neben Nestorianern und Monophysıten. »Die
in Betracht kommenden Befunde heben sıch 1n ihrer Beweiskraft CN-
seit1g auf 4« Um größeres Gewicht legt Baumstark dagegen auf die
lıturgischen Tatsachen. /Zwar ann ich ihm in der Bewertung der FExıistenz

a.a.0 400 und Anm derselben Seite
Aus dem Jahr 1921
Vgl die Eıinleitung dem Aufsatz VO  - Anton Baumstark, Zweı syrısch

erhaltene Festgebete des byzantınıschen Rıtus 26 (1941) 52—67
26 (1941) 57
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einer syrischen Übersetzung des jambischen Kanons des Johannes Von

Damaskus°® auf ngsten nıcht SalzZ beipflichten. Denn ach Ausweilis
von Sachau 2406 finden WIr bereIfts dıe Wende des ZU ı1 Ih
diesen Kanon auch 1m jakobitischen Raum. Baumstark, der diese U e
sache ohl kannte, half sich mıiıt dem Argument, da{f3ß diese Übernahme des
griechischen Kanon zunächst NUr 1m mesopotamıschen Nordosten LL-

gefunden habe, in der Sphäre VOILl Melıtene und Edessa; »ETrSTt dem
i Jh gehören dem Westen (Cypern) entstammende Hss d. welche
den entsprechenden lıturgischen Buchtyp vertreten «“.

Dagegen erscheıint mir Baumstarks Bewertung der beiden umfang-
reichen Gebete als Stücke des byzantınıschen Rıtus vollauf gerechtfertigt,
auch WECN WIr ıhr griechisches Orıiginal nıcht kennen®?. Daher darf INnan
in dem Vorkommen dieser Gebete eın brauchbares Kriterium ZUT Bestim-
INUunNngs des Rıtus erblıcken, welchem die (GGemeinde olgte, die jene Hs
e1m Gottesdienst benutzte.

Wenn WIr uNXns 1Un ach diıesen grundsätzliıchen Darlegungen unNnseren

beiden Hss zuwenden, wollen WIr zuallererst betonen, dalß be1 Vat Syr 269
die lıturgiegeschichtlichen Data SallZ 1mM Eınklang stehen MITt der Ansıcht,
welche Charles Martın bereıits hatte und welche Sauget 1Ur

bıllıgen konnte Denn 1n dieser Hs finden WIr auf fol die Anweısung:
yfUr den Montag der Karwoche, die 1m Hafen« Nun 1st gerade
dieser Rıtus für den syrisch-monophysitischen Bereich kennzeichnend!®.

Welche Erkenntnisse 1n lıturgiegeschichtlicher Hınsıcht lassen siıch 1U  -

AUus Vat Syr 268 gewınnen ”

In den gedruckten Menäen wıird als Verfasser Johannes ADKACCG angegeben.
Gemeinhin wıird darunter Johannes VO:  - Damaskus verstanden. So auch der Fach-
INannı für Kanonesdichtung 110 Heiming; welcher 1n seinem ySyrısche "en1ÄNE

IDie Hs Sachau 349 der Staatsbibliothek Berlin«UN griechische Kanones.
Liturgiegeschichtliche Quellen und Forschungen 26 (Münster 45 schreıibt:

»DDas griechische Pentekostarıon führt iıhn ach seinem erblıchen Staatsamt als den
Apxh& auf.« BeCK:; Kırche und theologıische Liıteratur ım byzantınıschen C1C:
unchen 485 schreıbt jedoch: » Da auch der Dichter Joannes ApKAXG
miıt Damaskenos identisch sel, 1st unbewilesen.«

Heiming 623 (unter NrT.
26 (1941) 5l Anm.

Dabeli bleibt dıe Frage, welcher Stelle diese (Jebete ihre Verwendung
fanden, immer och offen. WAar hat das Materıal, welches Leodoro Minıiısc1l,
Le preghiere OTLOOAXLBavOL de1 codıcı crıptensı Bollettino della Badıa die
Grottaferrata (1948) 65—75; 7—20; (1949) 1—1 61—66; 1—32; —94;

(1950) 1 —14 veröffentlichte, och eingehender die Mannigfaltigkeıit solcher, VO:

J agesgeheimnıs geprägter Gebete dargetan und damıt dıe Möglichkeıt, da{i3 sich
be1 HSeETEN Gebeten dieselbe Bestimmung handelt, och erhöht. Dennoch
bleibt die Verwendung anderen tellen nıcht ausgeschlossen. 110 Heiming
denkt D den Abschlufß der Vesper; vgl Archıv für Liturgiewissenschaft

(1950) 273
Byzantıon (1937) 256

10 Vgl Rücker.; Die Ankunft ım ajen des syrısch-jakobitischen Fest-
rıtuals und m»erwandte Rıten ahrbuc für Liturgiewissenschaft (1923) 78—92
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Hıer SprinNgt das Vorhandenseıin CiNer Homiuilıe auf den hl Klemens,
den Bischof VOomn Ancyra (T 255) 1115 Auge Diese omılıe 1ST biıs

och nırgends aufgetaucht*?, auch griechischen Bereich och
nıcht* EKs mMmufß dem Redaktor besonderes Anlıegen SCWESCH SCH},
gerade diese Homilıe aufzunehmen Und WECeNN WITL das Inıtıum 1118 Auge
fassen duplex festum hodierna dıe agıtlur, können WITL dem Schlufß
nıcht ausweıchen, daß dıe Gemeinde, welche uUuNseTCc Hs eım lıturgischen
(Gottesdienst benutzte, C111 lıturgische Feıier dieses Bıischofs Klemens
Ceg1Ng

Nun sıch aber be1 der Prüfung unt gemischten Vıielzahl VON

Festkalendern des syrisch-monophysitischen Raumes!* derselbe
Befund den WITL be1 der Untersuchung des Festes des hl Hiıerotheus
gleichen Raum feststellen konnten Eın Fest des Bıschofs VOL Ancyra
wırd 1Ur VO denselben JET Zeugen geboten, welchen auch das Fest
des hl Hierotheus verzeichnet 1ST Add J Nau 1} Vat
Syr (J 1547/8) Nau Parıs, Bıbl Nat 5yr 146 (Anfang des 7 ]B})

Nau Vat Syr na (1908) 1 /31°5 Da CS sıch be1 beiden

Fol ber den Heılıgen selbst vgl BHG?3 352/4e
12 Vgl BH 196

Vgl die Angaben BHG?3 2572
14 Dıie syrıschen Zeugen des melchiıtıs chen Rıtus scheiden 1er natürliıch dus

Bezeichnend 1ST, daß siıch auch ihnen das est des Klemens VO  - Ancyra regel-
mäiiıg findet ; vgl Sachau, Katalog 822 — ose: Molıtor, Byzantınısche Iroparıa
und KontakRıa syro-melchitischer Überlieferung ; hler kommt (1930) 26

Betracht; vgl ebenso Syr Vat {b fol 132 un Sachau, Katalog 869 und
S80 Von den Kalendern, welche dQus dem syrisch-monophysitischen Bereich
stammenN, prüfte ich die VO1l Nau 10 veröffentlichten Menologien ; dıie
Berliner Hss Sachau 349, Sachau 39, Sachau 234; Vat Syr A und 39; das
5Synaxar des Jakobitischen arkusklosters Jerusalem ach (I911 AI
den alender Assemanı, Bıbliotheca Orıientalıs 635f die ndıces
der Kataloge des Brıtish Museum rıght), der Bıblıotheque Natıionale Parıs
(Zotenberg), der syrischen Hss Leningrad (Pıgulewska)ja), auf dem S1nal (Smiıth
LewIıs), der verschiedenen, VO  3 Voste veröffentliıchten Kataloge S yIO-
chaldäıischer Hss

15 Es SC1 diesem Zusammenhang daran erınNerTL, WIC 11756 das Zeugn1s
dieser Hss Ernst Honıgmann die Irre geleıitet wurde und der Annahme
kam, Dıionysıius der Areopagıte SC1 VOMN den monophysıtischen Syrern Oktober
gefelert worden Kr hatte nıcht gemerkt, da{fß siıch dıesen Hss be1 dem est
dieses LTages byzantınıschen iınfilu{i3 handelt Vgl SC eingehenden Unter-
suchungen 28 (1954) 68 05 Daher NımmtTt auch nıcht wunder,
den gleichen ySliegeszug des byzantinıschen Festkalenders« auch bezügliıch des

Klemens VO  - Ancyra Dokumenten des monophysitischen Raumes
auch des nıcht syrıschen Bereiches anzutrefien So arabıschen Synaxar (PO
73/06), das S das für 1SCTICIN Gesichtspunkt bezeichnende est des erst 90’779

Da das äthiopische Synaxargestorbenen Stylıten ukas kennt (PO©O A7T4ft „ O a
Vat ageth LLL auf dıe arabische Bearbeıtung zurückgeht, treffen WIT hılıer die-
selben Befunde WIC eben vgl fol 0O2f 46) Aus dem gleichen Strom Yrklärt
sıch das Auftreten des hl Klemens VO:  - cyra den arabıschen Evangelıarıen
(PO 10 197), koptischen Katameros (zum 22 Januar 28 Aubeh); TINC-
nıschen 5Synaxar (PO 20 324) Lehrreich 1ST wıederum, daß dem alten Heılıgen-
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Persönlichkeiten nıcht Heıilıge handelt, welche sıch besonderen
Beliebtheit erfreuten, darf dieses Zusammentreffen 1 der Bezeugung nıcht
als rTreiNeEr Zufall werde1ıT. Vielmehr die Übereinstimmung

Befund für die EMCINSAMNLC Quelle: Einstrom byzantinischen Gutes
Nun WAare 6S ja denkbar, 6S sıch beim Vat dyr 2068 auch C1INe

solche syrisch-monophysitische Gemeinde handelt, welche siıch sekundär
diesem byzantinischen infiuß geöffnet hat Indessen 1ST 1er wohl
beachten, dafß der geNANNTE Slegeszug des byzantıinıschen Festkalenders
erst die Wende des 11 ZU Jh einsetzt?® Dem entspricht auch die
Tatsache, da{fl das Gedenken den Klemens den Hn 3i M

syrischen Festkalendern frühestens Jahre 1210 auftrıitt Vat Syr 268
gehört aber bereıits der Muıtte des Ih an!” Daher halte ich die Möglıch-
keit; dafß Vat Syr 268 melchitischen Gemeinde diente, für
wahrscheinlicher

Andere liturgiegeschichtliche Data, welche gleichen Sinn eindeutig
für C1iNe Gemeinde des melchitischen Kıtus sprächen, finden sıch allerdings

Vat Syr 268 nıcht Umgekehrt finden sich aber auch keine Angaben,
welche eindeut1g NUr für den syrisch-monophysitischen Rıtus sprächen

Angesichts dieser Feststellungen und Erkenntnisse SCEWINNT indessen die
Tatsache, WIT demselben Vat Syr 268 dre1 Homilıen Isaaks des
Antiochener MIt klarer antimonophysitischer Tendenz Aufnahme gefunden
aben, ewıicht!? Zwar hat auch Sauget dieser Erscheinung
olle Beachtung gew1idmet «La seule de ’homelie d’Isaac le
Octeur Confre Nestorius Eutyches suffit pas emble-t 11 PDOUTI COMN-

clure unNe OI1S1INC orthodoxe du recue1l La1issons AduxX patrologues le SO

de ontrer quel les Jacobites SONLT reclames plus particulere-
MmMent d’Eutyches** Das haben die Patrologen schon geleistet; vgl 1Ur

das Urteil des Phıiloxenus VOIl Mabbug, der sıch obschon erklärter
egner des Chalcedonense klar VOIL Eutyches absetzte, we1l dieser lehrte

est Pas d’abord contracte parente naturelle AaVOCC (
eNgeENdrE: oder: «Eutyches N1a1t la verite du 1SSU de la Nierges?,

Deutlicher kann die Stellungnahme Eutyches be1 Mono-
physıten nıcht SC1H

alender VO:  - Jerusalem das est des hl Klemens VO  ; Ancyra och €  s vgl dıe
Zeugen des georgischen Kanonarıon. Dagegen 6S den 1ı9 byzantını-
jerten Dokumenten auf; vgl Gerard Garitte; Le Calendrıer Palestino-ggorgien
du Sina1ıtıicus zecle) ruxelles 159 oder Heıinrich Goussen, ber
georgısche Drucke und Handschrıften, dıe Festordnung und den Heiligenkalender des
altchriıstlichen Ferusalem betreffend Liturgıie und Kunst 1923

16 Vgl 28 (1954) 87
17 Sauget 2023 untfen
18 Das S1Nnd die il 46, 4A7 48
19 Sauget 400, Anm
2 () Der equemlichkeıt er sSC1 hıer 1LL1UT hingewlesen auf rıiıllmeiler-acht;

Das Konzıl UonNn Chalkedon (Würzburg 4234 und 587 und Register 1
»Eutyches«.
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Dennoch scheıint hıer dıe Lage anders se1InN. Denn
1in der Homilie heißt 6S »Wo 1St der dumme Eutyches, welcher die An-
ahme eines KöÖörpers durch ıhn den Logos) leugnet Er soll sehen, dafß
jeder bekennt, daß WIr durch seinen e1b das Leben bekommen haben?1!.«

Freilich 1St Ergebnıis och ein wen1g einzuschränken. Denn die
Homiuilıe auf den Bıischof Vomn Ancyra gehört nıcht mehr dem eigentlıchen
COrDUS des Vat Syr 268 Dieses besteht Adus den ersten Nummern,
welche klar der Ordnung des Kıirchenjahres folgen. Daran schließen sıch
ein1ıge Homilıien, weiche nıcht für einen bestimmten Tag vorgesehen S1Nd.
Dann folgt wieder eine Gruppe vVvon Tre1 omilıen, welche nochmals für
einzelne bestimmte Feste vorgesehen S1Nd. Das s1icht aus WwI1Ie en achtrag.
Solche Nachträge treften WIr 1n Hss mit homiletischen Nexien; welche
ach dem auf des Kirchenjahres geordnet siınd, häufg??, OIC ein
Nachtrag gehört oft einer späteren Redaktıon d braucht 6S aber nıcht
notwendig LIun

Somit hätten WITr Ergebnis folgendermaßen einzuschränken: Das
Vorhandenseıln einer omılıe auf den Klemens, den Bischof von Ancyra
1m Vat Syr 3068, spricht dafür, dafß wenigstens jener LZeıt, als diese
omılıe 1n dıe Hs aufgenommen wurde, die betreffende (GGemeinde dem
melchitischen Rıtus olgte

Prüfung der Argumente Saugets
we1lst darauf hın, daß beiden Hss Homiuilıen gemeinsam Sind. Das

1St be1 einem Bestand Voxnl bzw Nummern etwa Prozent. Eın
solcher Prozentsatz kann aber, WC nıcht afe Gründe anderes
nahelegen, auch sehr gul durch den 1n we1ls auf Benutzung allgemeın
bekannten Textgutes Tklärt werden?3. Man müßte also ohl ber en
umfangreicheres Materı1al verfügen, entscheiden können, welchem
Sınn dıe Tatsache der Gemeinsamkeıt VvVon guL Prozent ' Lexten
erten 1st

Zudem Sind gewöhnlıch gerade die unterscheidenden Merkmale dıie
wichtigeren Hıinweise für die estimmung der Herkunft. Man beachte
diesem Zusammenhang die Tatsache, daß Vat Syr 269 Vvon der Homiuilie
auf Epiphanıe**, weiche Vat Syr 2068 auf tol bietet; 1Ur soviel benutzt,
Ww1Ie den ersten 25 Zeilen der Ausgabe be1 igne entspricht, annn eine
Homiulie des Gregor Von Antiochien anzuschließen. Mır scheint gerade
diesem Beispiel der Eigenweg VOll Vat Syr 269 recht deutlich werden.

Al Bedjan, Homulıae sanctı Isaacı syrı antıochenı (Parıs-Leipzig 8O3f.
22 Die 25—40
23 ] dieser Grundsatz 1st D be1 Albert Ehrhard;: Überlieferung und Bestand

der hagıographischen und homaletischen Lateratur der griechıischen Kırche 50—52
und oft angewendet worden.

Daß Vat Syr. 268 SCH Blattverlustes erst be1 65,21 einsetzt, spielt
für UunNsSCTCILN Gesichtspunkt keine Rolle, da gerade das, WAas Vat Syr 268 tatsac  IC
bietet, siıch 1n Vat Syr 269 nıcht
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Ferner 135 Erhärtung der Gemeimsamkeıt des Ursprungs Von

Vat Syr 268 und Vat Syr 2369 auf Ia traductıon Iıtteralement semblable
DreSsque FOUJOUrS®® Zweifellos annn dieser Hınsıcht 1Ur C11NC umfassende
Untersuchung für jede einzelne der SCHICINSANMICH Homuilıen C111 Trte1i
herbeiıführen, das Anspruch auf wirklıche Gültigkeıit hat Glücklicher-

besitzen schon C11C solche Einzeluntersuchung für C1iNCN Salnz
nah verwandten Fall Bıs ZU Jahre 1929 Wr der 'Text der omılıe des
Proklus auf die Geburt des Herrn, welche Vat yr 268 auf fol 18
bıetet, 1Ur durch diese Hs bekannt Da gelang 65 Cyrıl MoOss, der Hs
Or 8606 welche das British Museum Jahre 1920 erworben hatte,
Homilie entdecken Da der Hs der Vatıcana CIHE Lücke affte,
veröffentlichte Moss diese Lücke Mus 4A° (1929) 61=7326 und schlofß
daran INE Untersuchung des Verhältnisses der beiden Versionen INnSgeESaAMT.

Strecken sıch völlıge Übereinstimmung bıs den
Wortlaut Im lext selbst vermochte 1Ur acht Lesartenunterschiede
namhbhaft machen Dennoch lautet SC1I11 Ergebnıis ° From these
1L evident that ave L[WO independent Syr1ac of the omily

Derselbe Cyril Moss hat auch syriısche Übersetzungen von Ps -Athanasıus,
Contra Apollınarıum untersucht?” Hıer kam dem rgebnıs DiIie
Übersetzungen Add und Or 8606 sind Grunde
iıdentisch aber C  on the whole, the TEexXTt of that of anı
InaYy perhaps Present of the TEexXT the direction of greater
accuracy’

Die syrischen Übersetzungen der Homilıen Gregors VOIl azıanz hat
Wılly Lüdtke WEeN1gSTENS Stichproben untersucht?? Er fand die
Ansıcht Wıllıam Wrights?! bestätigt, da{f3 WIT 6S ZWC1 verschiedenen
Übersetzungen tun haben; und ZWAAaTtr »Sind diese beiden Versionen nıcht
unabhängıg voneinander, sondern dıe 61116 1ST CIHNE Revısıon der anderen«
So erklärt sich da{fß WITLE Br M Add Wright 555 und Add
g Wright 558 dieselbe syrische Version haben, ohne da{fß C116

mıiıttelbareAbhängigkeıit der Hss voneinander vorliegt. Lüdtke hat vielmehr
wahrscheinlich gemacht, da{fi beide lexte auf dıe Übersetzung des Paulus
von Cypern 624 zurückgehen?* Luüudtke führt des och

a.a.O. 400 Anm. 1
2 6 Merkwürdigerweıse jedoch MM1TL ostsyrıschen Iypen
A S5yrıaCc ersıon of Ps -Athanasıus, CONLT Aa Apollıiınarıum OrChrP? (19538)

65 84
n a:1). O57

Z ur UÜberheferung der en Gregors “Don Nazıanz 11 (1913) 263 76
Hıer kommen aber 11UTr dıe Betracht

3 U GCatalozue of SYrLAC Mss the Brıtıish Museum (18:74) 423 ff
3& 1 AÄAus den Briefen des nestorlianıschen Katholıkos ' Limotheos 1sSsScCcmHı WIT, da{i3

der Abt Paulus, welcher die Oktoechos des Severus 1115 Syrische übersetzte, auf
der Nse Cypern ebenfalls die Homilıen des Gregor VO:  - Nazıanz 1115 Syrıische
übertrug; vgl (1902) S, 'LTimotheus bezeichnet diese Übersetzung als
»Bucher der Häretiker« un!: benutzt S1C dennoch; vgl (1903) VOTt:
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folgendes Beispiel Als Athanasıus Vomn Nısıbis dıe Briefe des Patriarchen
NSeverus von Antiochien 1Ns Syrische übersetzte und dabe]1 auch eın /Zitat
Aaus einer ede des Gregor VOLl Nazıanz übertragen hatte, übersetzte
diese Stelle nıcht NCU, sondern erleichterte sich selINe Arbeit durch Nach-
schlagen 1n seinem (syrischen) Gregor!

Aus der Verschıiedenheit dieser Eıinzelfälle erhellt, welch mühsame Arbeit
och eisten wäre, wollte InNnall berechtigt se1ın, Aaus der Art der syrıschen
Versionen ullseren beiden Hss bindende Schlüsse auf gemeinsamen
Ursprung ziehen!

Wenn UNsSeTec Darlegungen und Vermutungen ber den melchıtischen
Charakter des Vat Syr 2068 das Kıchtige treiien, würde seine Bedeutung
och wachsen. Freılich 1sSt auch das Homiliarıum des Br Or 8606
melchıtischen Ursprungs un durch Kolophon auf das Jahr
[223 n.C datiert. ber 1St ein lıturgisches Homiliarıum und diıent
dogmatisch-apologetischen Interessen??.

HE ZuUur Identifizierung der einzelnen Texte

Zu Vat Syr 3068, Nr Das vVon Sauget mitgeteilte Incıpıt und
Desinıt Stimmt übereın mM1t 61,7/87-90.

Ebenso stimmt das Incıpıt Von Vat Syr 3068, Nr 41, mıt BHG?3
übereın; das Desinıit ach der Angabe 1n (1961) 411 iSst nıcht

eindeutig.
302 Vgl dıe ausführliche gabe des nhalts be1 Hans-Georg ÖpItZ, Das syrısche

Corpus Athanasıanum Zut W c (1934) 18—31 und 13 (1962)
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Studien koptischen Pascha-Büchern
Der Rıtus der Kärwoche ın der koptischen Kırche

Kıne liturgiegeschichtliche Untersuchung ach unveröffentlchten koptisch-
arabıschen Handschrıiften der National-Bibliothek 711 Wıen. Mıt Abbildungen*

VO.  —

Maria ((ramer

Die angebliche Entstehung des Pascha-Buches.
7Zusammenfassende Übersicht vorhandener Pascha-Rituale.

Druckschriften.
Handschritften
Beschreibung der W iener Hss IX 231 232, 14 261,
hıer Nr. i 2)

I1LL Vergleich dieser W iener Hss. mıiıt Druckschriftentyp un
(Pascha-Direktorien un! Turühät).
Begriffsbestimmung des arh
Verfasser, Datierung, Zeitpunkt der Rezitation.

Z Art des Vortrags der Turühät
Melodıe, Metrum, Ton.
Dıie koptischen Kirchentöne:
Freudenton, Irauerton, Begräbnıston, Auferstehungston,
Athribis un Sıngäri-ton, Paschaton, Palmenton, Kreuzton,
Heiliger Ton, jährlicher Ton, bekannter JTon, Pauluston.

DiIie Krlaubnis ZULC Veröffentlichung der hier benutzten Manuskrıipte wurde VOL 20 Jahren
(1m Dezember gegeben durch cıie damalıge ((eneraldırektion der Nationalbibliothek

Wien, den damalıgen Direktor der Handschriftensammlung Dr. RBrechler und
durch rof Dr L, den damaligen Direktor der Papyrussammlung. Durch schrıiıft-
che Mitteilung VO: 1963 hat MIr der heutige Direktor der Handschriftensammlung,
Hofrat Dr. Kranz Unterkircher, erneut die Publikationserlaubnis zugestanden, un
Frau Dr. Loebensteın, dıe heutiıge Leiterin der Papyrussammlung, hat MIr die

gleiche Krlaubnis gegeben für e der genannten Sammlung befindlichen Manuskrıpte.
Be1 der Übersetzung der koptischen Texte verdanke ich 311 gelegentliche freund-

lıche Hılfe Zur Übersetzung der arabischen Texte nahm ich cdie Unterstützung VO.  —

rof Dr Kofler SErn 1ın Anspruch. Besonderen Dank schulde ich rof Dr Georg
raf 15 der mich ın die sprachlichen Eigentümlichkeıiten des Arabischen christlicher
Handschriften einführte und mMır dazu verhalf, cdıe Texte allmählich selbständig
übersetzen.

Gelegentliche Nachfragen veranlaßten dıe Verfasserın der Studie, ıe Durchsicht des

Manuskrıptes wieder aufzunehmen auf Grund eines durch alle Wirren der letzten 20 Jahre
gere  n Durchschlags des Originalmanuskrıiptes, das 1956 be1ı der Suezkrise ın Ka1ro,
nach Auflösung des »Institut Copte«, verlorengıng. In » Les Cahilers Coptes«, der eıt-
schrift des »Institut Copte«, hegt eın kleiner eıl dieser Arbeıt gedruckt VL Nr 1954),
NrT. (/8 1954 und NrT. 1.() Dieser Abschnitt wird hier mıt übernommen, ebenfalls
che Anmerkungen, dıe der Hegemon VOonNn Faqous, 1M Delta, Monsignore ‚JJacob Muyser T5
be1 der Durcharbeitung des Textes gemacht hat

Kıne erneute Durchsicht des Textes hat, die Verfasserin unter Assistenz VO.  b Dr.
Engberding OSB unternommen. S1e dankt dem Herausgeber der Zeitschrift »Uriens
(‘hristianus« dafür un besonders für cie Bereitschaift, 1U  — endlich e Veröffentlichung
zZuUu verwirklichen.

ünster 1: Westi., 1mMm Februar 1963
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Zum Rhythmus un Bau der Turühät,.
Andere hymnenartıige Gesänge 1mM Pascha-Rıituale:
Absälijät, Doxologien, Lobgesänge (Hös), Paralexen, Canones, Madä’ıh,
Litaneien (Talaba).
Die arabıschen Ausdrücke der Vortragsweilse:
talä, rattala, radda, taraha, garä’a, qäla

Cod. Copt Nr. 9, Wien, National. ıbl Hss Sammlg., hler Hs Nr.
Beschreibung.
Datierungsversuch der (Cod Copt. zugrunde hegenden alteren Handschrift.
Die arabische Stiftungsurkunde.

Inhaltsangabe VO.  5 Cod Copt. un Vergleich miıt der äaltesten erhaltenen Pascha-
rituale-Handschrift, rıt. Mus Add. 5997 Krgebnisse der Untersuchung.
Vergleichstabelle estimmter Perikopen ın Cod. Copt mıt dem Turühät-Buch
VO.  s 1914 un! der Turühät-Hs T 231 (hier Hs Nr. 1

VII Auswahl VO:  5 Hymnen der Turühät-Hs., Wien, 11 231 (hier Hs Nr. 1)
A Vergleich der Hymnenanfänge des Turühät-Buches VON 1914 mıt den Hymnen-

anfängen der Turühät-Hss., Wien 1 231 (hier Nr. ; Wıen 41 259 (hıer
Nr. 2) un Wıen 17 261 (hier Nr. 3)
Kurze Beschreibung der hıturgischen Felıern der Karwoche nach Butler,
'T’he Ancıent Coptıc OChurches of Egypt 1554 349

Die angeblıche Entstehung des Pascha-Buches
Um das Jahr 1320 Chr hat eın koptischer Priester? ın Agypten e1in Kom-

pendıum der koptischen Liturgie geschaffen®. Das sechste Kapıtel handelt
VON den » Büchern der Kırche« ınd schreıbt das Pascha-Buch (Horologium
der Karwoche, Stundenlesungen)* dem nbä (+abrıel Ibn Tüuraik®, dem Patrı-
archen der koptischen Kırche 1131-46). Bestätigt wiıird diese Aussage durch
e1iInNn koptisches »Gedicht«, das e1In Priester ZU. Preise des Pascharıtuales Vel-

faßte®. Das Manuskript stammt AaUuSsS dem ‚Jahre 1626 un! enthält außer der
koptischen och eıne arabısche un! türkısche Versıion. Der koptische 'Text ist
In 1715 Stanzen eingetenut, die Stanze durchschnıttlich Zeıllen. Die Reıhen
15-38 enthalten eın Lob auf das Horologium der Karwoche:

18) HIWC NOYTaI0 NETPHCTIa I IX ULU Da 1116 O HIa C“  .
19) C 119-£ MM MWINPOOHATHC NOHTY MNeCM nna AMOTOC,

Shams er-Ri ’ äsah Abüuü’l-Barakät Ibn Kabar:;: über ih: vgl. Georg Graf{i, (Geschichte
der chrıstlichen arabıschen Interatur 2,438-44

AA CL"'°" 4 D (a —)Lf.b‚ » DIie ampe der Finsternis und cdıe Kr-
klärung des Dienstes. « Vgl Vıllecourt, Les observances lıturgiques el Ia dıserpline
du jeüne dans ’ Hglıse conte Mus 1923). 202 254, 260, 262; 36 (1925 269305
Ks ist, 1ne französische Teilübersetzung des Werkes unter dem Titel Le Ivre de Ia Lampe
des tenebres et de L’exDOosStbLOoNn (iumıneuse) du ServmıCce. (de ’ Hglıse). Kap un du Ivure
de Ia LlamDe... haben Villecourt, T1ısserant und W ıet arab.-Iranzös. veröffentlicht

1928 579.
In der koptischen Kırche gıbt Lesungen frühen Morgen WW p —l)

»Laudes «s 1ın der "Terz), Dext), on un 11 Stunde des Lages, ebenso ın der
I} A 0., un 1L& Stunde der Nacht (letzteres 1Ur der Karwoche). Be1i
Butler 8:8.0 349, Anm M heißt The Coptie hours Arl (1) Midnight Matins, (2)
Dawn Lauds, at A  .5 (3) Tierce, at A  .‚ (4) Sext, 1 NOON, (5) Nones, T
(6) Vespers ,T sunset, (() Compline, al 7.30 P.mM

Mus 260
Burmester, Coptıc Lectvonary Poem Mus S
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(20) TEYSICI €EN 11CH ‘Al ILTE FIpOoDAHTIa HCM IETa TTE ON HNEM NrCODIa.
(21) OC Hıiben MNÖHKTY ACH OYMCTIaTMNODMIA ONKÄ OM HKECIE €EN
MTaE (22) DRKRAaTMWUN O&CUJULLI TKaNOCTO AIKOMN 2I[I CH IL UY)
MNTMNEAEH C MN (23) MX WCTa CIa ‘ HNEM TVCHNECEA ACcn FafDWMaC HMIMKaTO HOXa
TE IHC C. (24) Wa ATHpPION MITIaATIXULMU IL R PI HOOYPaIK [A01 abba
TabpIHA MI TDISPXC HC (25) CS IOC &CJ ULE OCa MM nNEu* MONEMI

D CIM ETZEN MOTOLHED. (26) SIIa u ACH

finxeaovcxa MMOMN O, a d'1i MIa CX A, (Zi) SW T MNCahEr MeCM

KalOHL MM NIMHUY} MMOMNAaAINX OC (1 HILMOYHAaCTHAPION MMAaRaPI Y4OSOYHA.,
(28) AÄACcıH FTENEA AI NNE AÄAcin FMNEAEH 015‘02 S XULM P a YMODT MIMaCX A,
(29) MIJa ECEYHNHOIA An OTFBEAHA A€EMN 1ICE 1U

IHEMNHEKKAÄAHCIA., (30) 1i SC U ULE NEHN IB EOC EaMPHT
NMEIHOC 1E1L (51) A9 NSpAI MNMÄHTC FNOFALC 3CPIKO‘S‘ CPOC NMÄAHTC

aD Pı CMOUWUUW, (32) FOPNOT OÄMLMH u MITPO DILTIA 2-
MENATTEAION HaTCYMOOMNIA (35) FOTNOT MNO IPI eHhHA EOTFAaATTEAIOMN 1110 al,

NOO 2 &W e  KP VÖN.,. (34) A TUN IX LU HNOO0Y YETE. MINpPODATEC
ILIEFaUTTUE AION 2Ö—IIRCGHK€CHC (35) &Ya PCH ICS eHOoA NL HTON 1RPOY

HCO NTE. COAOMOMN NOYWO., (36) 26—0’5‘H015‘ Ya ] mI3H
CICUYIE CPOC F  Ua 103 UEL AHDODY €75‘2‘5‘COC NM M  CPHOD, (37) ZAAC M 0'5‘620‘6‘0
NEa-OBEKHCIC f ÄjIpI W& D'1I MOa MaTOODI HKCcOYI HOaMNaPOTON.

»OÖffenkundıig eın Ruhm ohne Widerspruch ist, diıeses heılıge Paschabuch
(Ilxoyo) BS gıbt nıchts|®, das ıhm gleich ame (Ö1L0L06); enn enthält das
Wort Gottes, dıe Fropheten (TO0OONTNG) und den Psalmısten (DoaAwewdoc) Sehr
ehrwürdıg ist durch das prophetische (mo0ONTELA) Wort, das Kvangelıum
(EdayyEelıov) und durch das Wort der Weısheıt (700L0X); gleicherweıse (LowG)
atmet) alles 1M. Paschabuch Bußgesinnung (LWETAVOLA) und Belehrung
(xuONyYNTLE). Kıs exıstiert aber e1in Kanon (Karanr) der Apostel (anocTOoAIRONM);
der das Lesen des en (nalara) un des NeuenN (KarH) (Lestamentes 1n der
Woche (eEhoMaC) des Heılsleidens esu des Krlösers (cwtap) vorschreıbt. Der
Ordner (a UOAAXTNOLOV) dieses Buches ıst; der Sohn des Turaik, Vater
bba (4BB&) Gabrıel, der sıebzıgste Patrıarch (WATOLKOYNG). Kr WLr auch
(OouuTOG) ein Lehrer un welser Mann, der dıe Arbeıten der Menschen, welche

1M Dienste der (Staats) gewalt (E20VoLA sah?, beobachtete, (daß fr S16e)
unmöglıch WaL, das Pascha (Iloxoyo) erfüllen1®. Da versammelte welse

X WCTaCIa /
Die ın eckıger K lammer angegebenen N örter sınd. Krgänzungen AaAuUuSsS dem arabıischen

Lext, nach urmester.
Bıs dahın hatte S1e beı der ungehinderten Erfüllung ihrer relıg1ösen Pfiichten

beobachtet.
Makrizi erwähnt ın se1ner (Aeschichte der Kompten (Übersetzer W üstenf{feld,

1845, 64), daß den Christen verboten wurde, das Paschafest felern (Anfang des
11 Jn Zur Frage des Verhältnisses VO.  — Muslımen un Nicht-Muslimen ueinander
vgl dıe Studıie VO:  — Irıtton, T’he Valvphs AN theır Non-M uslım Subzects (Oxford
1930
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un! kluge (Männer) un! eıne Reihe VON Mönchen (L0VOAYOC) 1mMm Makarıus-
Kloster (LovaotNpPLOV)*. Sıe entnahmen dem (XOALVY) un alten (TANALA)
Testament eıle) und stellten eln uchN, das S1e Pascha nannten,
damıt (Lvo) I11all das Fest der Sıtte (O0UWNÜELA) gemäßh (xatA% ın Freude und
Schönheıt In den übrıgen Kırchen (EXXANTLA) ftelern könne. Danach geschah CS,
daß iın jeder Hınsıcht gerechter (ÖLXLOG) Vater Petrus, der Bıischof
(ETLOXOTOG) wohnhaft ın der Stadt (  TOALG Oxyrhynchos?!?, (das Paschabuch)
sah, un! wunderte sich sehr. Man für dıe (eine Stunde eıne Menge
Prophetien un Kvangelien(stellen) ausgewählt, die nıcht zueinander paßten
(XTOVLOOYVLA), und für dıe (andere) Stunde 11A1l 1UT e1in eINZISES Kvan-
gelıum Und wıederum wunderte sıch sehr. Kr selbst ahm 1U  w

dıie Bücher der Propheten, das Kvangelıum und (dıe) Homilhen (xuOnyYNTLE),
un INa ng (&oyeıvV) Ol iıhnen allen (Auszüge) machen un auC.
VONN Jesus Sırach un Salomon, dem Könıg Kuür Jede) Stunde machte das
Passende, bhıs S1e alle ıntereinander übereinstiımmten (LÜ06). Er bestimmte
für (jeden) Tag 7wWwel Homulien, eıne für den Morgen, dıe andere für den
Abend X

Kın äthiopısches Manuskrıpt der Iıturgıe der Paschawoche enthält dieselbe
Tradıtion der Kntstehung des Paschabuches13. Vanslebs Passus ber
das »Buch der heılıgen Woche« stimmt ebenfalls damıt überein14. Stern
schreıbt Gabrıiel das Paschabuch Zu15 Der Patrıarch el eSs 1416 geordnet
haben Das annn NUr geschehen seın 1mM Zusammenhang elıner allgemeiınen
lıturgıschen Reform, dıe ohne 7Zweıfel diese Zeıt stattfand, W1e Renaudot
ın der Hıstor1ıa Patrıarcharum Alerandrınorum (Parıs 1713 schreıbt

Der koptischen Überlieferung gemäß ist also das Paschabuch 1n der geschi-
derten Weıse entstanden. Ks mMu  ß aber auch VOL dem 1971 eıne ILiturgie der
Karwoche gegeben en Das Iteste erhaltene Ms e]INeSs Pascharıtuals ist,
1273 n.Chr datiert16® Wıe Burmester mıt Hılfe der Morgan-
Collecetion geze1igt hat!? ga bereıts 1 Teıle 7WeleT Turühät (Hymnen),
die In der Karwoche werden (sıehe oben). Diese »Ineder« entsprechen
bestimmten In der Leidenswoche gelesenen Kvangelienperiıkopen. Kıs muß
a ISO eın Rıtual bestanden haben, W1e auch sicher anzunehmen ist. Ibn Turaik
und Peter VOI Al-Behnesä (Oxyrhynchos) werden eıne grundsätzlıche Neu-
ordnung VOTFSCHOÖMHMLMEN haben ehr ä6t sıch wohl vorläufig ber eiIn früheres
Rıtual nıcht

i White, T’he Monasterıes 0} the adı '’n-Natrün, T (New York
1926—33).

1° Amelineau, DA geographıe dAe ’ Hgypte L’eDoque COPLe Y0—-93
Dıillimann;, Cod IWn un Maus BrTul., Nr. XNV. 30; vgl W hite,

N euw Voptıc erxts from the onastery 07 Saınt Macarıus (New York, Il T’he
Monasterıes 0} fthe Wadı ’n-Natrün 1)

14 Hıstorvre de ’ Hglıse d’ Alexandrıe (Parıs, 1677
15 HEnzyklopädıe VDON HKrsch und Gruber, unter »Kopten«, 20 b
16 Ms Add rıt. Mus 5997 1993 un: 1939); urmester.
. he Tarühät 0f the Voptıc Church, 81—89% OrChrP 78.
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Zusammenfassende Übersicht vorhandener Pascha Lektiuonare
Druckschriften

T’yD Leıtform Das älteste erhaltene Pascha Lektionar veröffentlhicht
VON Burmester 24 (1933 17311 und 29.(1939 179ft ach
der Handschriuft des T1t Mus Add Nr 59977 1273 Der Inhalt besteht AaAUusSs

Lesungen AUuS dem un unterbrochen durch Psalmenverse ate-
chesen sınd och nıcht vorhanden Von den Turuhät (hymnenartıgen Gesängen)
sınd NUur ZWCCL (+ebrauch das Karsamstagstarh &YCU w  P un
das Ostertarh A 1O OIM G IO TI (vgl dıe ausführliche Inhaltsangabe

ID handelt sıch u den äaltestenVOIN TIt Mus Add Nr 5997 unten)
erhaltenen I'yp VOIl Pascha Lektionaren e1INe Fassung, dıe och nıcht VON

nbä eter VON a Bahnasä erweıtert worden 1ST (vgl 1261 a a
Zu dıiıesem TI'yp gehören

. dıe Pascha Lektionare der katholischen Kopten dıe keine Katechesen
haben Ebenfalls tehlen dıe beıden Turuhät Die Ausgaben der katholischen
Kopten bringen a‚ber Vergleich mı1t TIt Mus Add 5997 e1In ehr

Lesungen Kıs ex1ısSstIert 611 koptisches un en 11LUT arabısches Pascha-
Lektionar be1 en katholischen Kopten 5 XULM 17I«c HINa C eooyah
FTa nNıc FERRÄHCIA Na A OI » Buch des heiılıgen Pascha ach dem
Rıtus der alexandrınıschen Kırche« (Kaıro koptisch 80 378
(Goussen-Buıblıothek, Bonn, Nr 1155 Dasselbe, arabısch, Kaıro, 1899, 64
215 (Goussen, Nr 2130 4;)..\.£.«Y\ 4 l2.3) A SCa JA Aöl » Das
Pascha(buch) ach dem Rıtus der koptischen Kırche VON Alexandrıen «1®.

D) Paschabücher der orthodoxen koptischen Kırche, dıe denselben TUnNd-
LYP darstellen aber MI1 Katechesen Von den Turühät 1ST 11UT das Karsamstags-
tarh vorhanden Ä&DYCU HNCWMIAP

Der Tiıtel des Lektionars 1S%
1LXULMU NIC HHa eooryah HETWEMUWI IU€200‘6‘ INFTRTPIARH

INETFAOTUTIMENOC N ZUWRK eHoA MILIUO T ITaMNaCTaCIC ACMO&DWIOD'T Ka 'V

MNTFTERRÄHCIA IPCEMILKHAMIJ H »Das uch des Pascha gebraucht
VOIN Palmsonntag bıs ZUT Vollendung des gesegneten Osterfestes ach dem
Rıtus der koptisch orthodoxen Kırche« Bde hsg VO  w} dem Jommos
Bäkhum a ] Baramuüuüns!]1 den Dıakonen Aryän Karag und Karag Girgis (Kaıro

koptisch arabısch Fol 4692 309 (G(oussen Bıblio-
hek Nr 1160°

18 Shams Rı sah Abü’l Barakät Ibn Kabar (Ende des 13 J. erwähnt auch
SC1INETN nch der Lammpe der Fınsternıs und$d der Erklärung Ades Direnstes diese WEl Turühät
(Markus Sıimaika Pasha anı Y assa ‘A B Q 15 Masıh, Uatalogue 0} the Coptıc AaNı Arabıc
M anuservpts vn the Coptıc M useum, etc alr 1939 45, Nr. 91 Theol. 375 349

KEıne zweıte und ungenügende Ausgabe wurde Kairo 1 Jahre 1933 VO. katho-
lisch.:koptischen Patrıarchat unter emselben 'Titel besorgt (8”, 2094 5.)

” (} Ausgabe ‚.W61 'Teılen VO.  S Anbä) Atanäsıyüs Erzbischof VOI1 Banzi Suwift un
al ahnasä (Kairo 1949 Fol 5(2+312 koptisch und arabısch Enthält mehr Liesungen
als die Ausgabe
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LT’yYP Pascha Lektionare dıe außer hymnenartıgen poetischen Stücken
1LUF vereinzelte Lesungen AaAUuS dem un Gebete un Intaneıen
enthalten (mir 1LUF als Druckschrıftften bekannt)

a,) ua U) Ag (‘9\H d wrn 9 NS Ü
» Dırektorium 21 und Ordnung der Leidenswoche und des ruhmreıichen Oster-

festes«, hsg VOINl dem Jommos Filut.  2= a l--Magärl, dem Jommos Barnabä
'] Baramusı un dem Kantor iIkh Girg1s (Kaıro 1920 80 DL
koptisch arabısch (Goussen- Bıbliothek Nr 1185 (Hıer 1t1ert als IDrrek-
OTUM 1920 Za
b) y 41 a Anhat d  11 (\)\'l Ö...A y A 3 UE

» Direktorium, enthaltend dıe Ordnung der Woche der lebengebenden Leıden. X

Herausgeber: das koptisch--xatholische Patrıarchat, Kaıro 1900, 8”, S
koptisch arabısch (Goussen Bıblıothek Nr 1156 Hıer ıt1ert als IDhrektorvzum
1900 Kıne lückenhafte Ausgabe. M.)

C) » Direktorium der Leidenswoche« f')J\H C Herausgeber:
» Das Werk der Studenten der (koptisch--orthodoxen) Klerıkalen Schule unter

— 189(/98 Ch.);Leıtung des Hegumenos Y uüusut Habashi« 5 Kalro,
16 129 S arabısch un:! sehr koptisch*? (Goussen-Bıbluothek, Nr 21002°}

LyYP Die Turüuhät hymnenartıge Gesänge bıblıschen nhalts für alle
(+ehbetsstunden der Karwoche un des Osterfestes. Kınzıge Ausgabe: E
NNN  D 9 Aa- I> ,L »Buch der Turuhaät
des heılıgen Pascha, dessen Rezıtatiıon allen Kırchen der (G(G{Aaubensver-
kündıgung des Markus der koptischen orthodoxen Kırche] STAtı-
iindet«, hsg VOIN dem Jommos utaus  K A q l--Magärı und dem Kantor Mikhä  2
Girg1s (Altkaıro 1914). S 295-5.., koptisch--arabısch (Goussen, Nr 1180 (Hıer
1tlert als Turühät 1914

Tura] hat ach Pascha-Handschriften verschıedener Petersburger
Institute e1INe Studıe zusammengestellt, die veröffentlicht ıst unter dem T‘itel
Der Östergottescduenst der kontıschen Kırche?+ (russısch?®), (Petersburg
Der Verfasser schreıbt »dıe Petersburger Handschriften haben für e1iINe Her-
ausgabe den Vorzug, daß eiINe dıe andere ergänzt un daß S16 eIiNne

vollständıge Gottesdienstordnung darstellen «26 Herausgegriffen 1St dıe Laıtur-
S1C des Karsamstags der Osternacht und des Ostersonntags Dıe praktisch-
lıturgischen Bemerkungen sınd besonders ausführlich

»° Vgl raft Verzeichnts arabıscher kıirchlıcher Termunı Zeitschritt für Semistik
und verwandte Gebiete 1932 236 Al Aa

A Verbesserte Notiz der Oussen Bibliothek Nr 2133
Ausgabe besorgt VOIL dem » Besıtzer der Zeitschrift Sıhyun« W dem Bischof des

Klosters q} aramus Isıdorus [u“))5)««'_‘ Kairo Gr 13 X »59

24 Tof Rücker tellte ILLE das Buch AUS SEC1116T Privatbibliothek freundLlichst ur

Verfügung
AT Nach UÜbersetzung gearbeitet
2 6 126f
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Außerdem g1ıbt och fünf Bücher, dıe der Karwoche gebraucht werden:
‘w]UD u\....i!; _,..QL„.‚.:H Ol> 9 ,Lg Sal S)).J__)\I.(

4....9_,U ‘L....{J)»_)Y‘ .12 D
» Das Prozessionale der beıden FKeste des TeUZES und Palmsonntags und

dıe Turühät des oroßen Hastens und der Pentekoste?27 ach der Ordnung der
koptisch orthodoxen Kırche des Markus« hsg VO  e dem (Jommos Kil  utaus
q ] Magqäri dem Jommos Barnabä A| Baramüsıi und dem Priester Iglädıüs
(Klaudıus) GrgIs (Altkaıro 1921 80 159 (S 351 Prozession Offizıum
des Palmsonntags) koptisch-arabisch Sechr unvollständıg un unlıturgisch
aufgestellt 1S% dieses Offizıum at Tn | Pontificale

AA 9 » Buch das dıe heılıgen (+ebete enthält« (nämlıch dıe Altar-
Altartafel- Altargeräte- Tautfbecken- un: Kırchweıihe mı1 spezlellen NVeıhen
falls S1e exsekrTIert Oder reparıert und anderen verschıedenen Benedık-
tıonen) (Komae 17062 koptisch arabısch)| Kıs exıstıert keıne
andere koptisch katholische Ausgabe dieses Prozessionale

ach arabıschen Has besorgten der Diakon un! Kantor Harag q,| (Jommos
Aıyub un der (Jommos Armänıyuüs Habashı I-Bırmäwi 1n Kalro Jahre
1926 61116 Ausgabe VON substanzıellen » Krklärungen« ( las) 28 ZU

jedem. den alt- und neutestamentlıchen Lesungen der Karwoche VOL-

kommenden Satzteıle unter dem 4atel ll (\J\H 5 gu I>lg Dl
Ä._....(:>j;%\ a V 3 4 a Wls » KErklärung der Prophetien und Kyvangelıen der
Leiıdenswoche (aus der Keder) der (gott) begeisterten der koptisch orthodoxen
Kırche« 80 1584 Enthält dıe Krklärungen für dıe und (+ebetsstunde
Jedes ages der Karwoche un für CIN19E (+ebetsstunden des Gründonnerstags
(Großen Kreıtags und Karsamstags Sıe enthalten Auszüge AUS dem » Fargum«
e9>) des Hıppolytus Bıschofs VOINl Rom des Basıllus des Großen Kıpı-
phanıus VONN Uypern Johannes Chrysostomus Sever1an VOIL (+abala ( M S )
alle 1eT WI®e Autoren erwähnt »Hexa@meron« oder » Krklärung der
sechs Schöpfungstage« AaUuSs den Kommentaren Matth l und den
paulınıschen Briıefen des Ihn 91 Taıyıb un des Kopten Ibn Kätıb (Jaısar AUS
dem »Buche der wahren ede ber dıe Leiden des Herrn Christus« des Butrus

Sıdmenti und AUuS den » Erklärungen « des Kphräms Dyrers Exodus und
des Ya’qüb VO  S Kdessa (Sgla ! N um 21 1—9

Diıe arabıschen Reden ( Ja5 ) gereımter Prosa für den Palmsonntag,
den Dienstag der Karwoche Gründonnerstag, Karfreıtag, Karsamstag un!
das Osterfest Sıe befinden sıch alle nıcht 1Ur vielen Hass schon VOINl der
Mıtte des 13 sondern auch TEl ähnlıchen Ausgaben VON Sammlungen
VON FHest- un Gelegenheıitsreden dıe während des kırchlichen Jahres der

Liturgljefeier ach der koptischen Kyv-Lesung vorgelesen werden.
a) Ausg.: dg 0 S 1 SC e‘J_9 N al ABln

JLÄé\“ A y O:;A A c.‘J;\4\ ;)L‘‚Aj‘ >1 }T AJla 3l »Buch der KReden,
27 Das 1ST. VOIL Ostern bis Pfingsten
28 Sıe entsprechen dem der koptischen T’heotokıen
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dessen Lesung 1ın den Kırchen der orthodoxen Glaubensverkündigung des
Markus statthindet« | Kaır0|, Koptische Druckereı, nde des gesegneten
Monats Baramhät 1589 etwa März 1573 Ch.):; S 234 Enthält Re-
den., VO  S denen sechs TUr dıe Karwoche bestimmt SINd.

b) Ausg.: ul | S ÜEa »Buch der Reden des Shalıkh
as-Satı ıb al-’Assäl, hsg VO (Jommos Mi  1 ash-Shiıblangi später Metro-
polıt VON Jerusalem), Kaiıro, Vaterländıische Druckerel (4:L AI dmszl|), 1611
(1894/5 Ch.), 6 116 Enthält O Reden, VOINl denen füntf für dıe Karwoche
bestimmt sınd (5S. $ V —VW ecAr:— N 0o— V \ o— VV c \—Y0). Die Rede
für den Karsamstag fehlt ın dieser Ausgabe.

C) Vollständigste Ausgabe: N AA z N S » Dıie kostbare Perle
(sıch befindend) 1n den kirchlichen Reden«, hsg VO Diakon Habli
Grg18 (Kaı1ro, Druckereı »Al-Karmah«, 1914 Ch:); O, D' / Enthält Re-
den, VOIl denen sechs für dıie Karwoche bestimmt sınd (S — 6 i_
avr — AS 4 — A2 e\+ VW — AQ E NN N0 227

Die A.T.-Lesungen für dıe Kxequien der verschıedenen Stände VON Ver-
storbenen 1ın der Karwoche Hegumenos un Priester, Dıakonen, Männer,
Frauen, männlıche Kınder, Mädchen und Nonnen; dıe Lesungen für dıe
Mönche fehlen ın der Ausgabe des Begräbnisrıtuals, Kaılro 1621, 1905 Ch.)

a) Ausg 111 ULU NTE MCIPEGUJEMUJN }HU.MTCTHPIOI[ coorah dahs> DE
Z en A \ 9 d ÄQ.  AI y | Rıtuale| uch des Dienstes der heılıgen
Saktramente, Begräbnıs der oten, USW hsg VOoNn at-Tükhi, KRomae,
1765. koptisch-arabisch, 5927548

D) Ausg.: 1112 U1 HTENTO HÖT _ en 5 gLo ]{ »Buch der Irauer-
(gottesdienste)«, hsg VO Besıtzer der Zeitschrıft °Ain Shams S

Il Klaudıus Labib], Druckereı A Shams, Bl\ unı 1621
M 1905 Ch.); O YArX V o \o" — \ (koptisch-arabisch).

G) Ausg.: Cnl al S A 2 S » Buch der Kxequıien, nämlıch
das (+ebet ür dıe gläubıgen Verstorbenen«, koptisch-katholische Ausgabe,

1934 oKoptisch-katholische Markus-Druckerelı, Ka1l1ro, 1650)
aV — V1O (koptisch-arabisch). IDiese Lesungen fehlen ın der koptisch-

katholischen Ausgabe des Rıtuale, Kaıro, 1617 1900 W0 8
In der »Sammlung VOINl (+ebeten der Kırche« (l &f s ;#7') hsg

VO (Jommos 'Abd 1-Masıh Sulaımän, Auflage, Ka1ro, 16592 1936
16”, wr V — X NL sınd Ur dıie Referenzen den Lesungen TÜr sechs Stände
angegeben. Im hıbrıdıschen »Manuale sacerdotum « (für den (+ebrauch des
koptisch-katholischen Seelsorgerklerus) S NO DU (Kaiıro, 1648

1939 Koptisch-katholische Markus-Druckereı., 16° 218 e mıt meıst
arabıschen Gebeten, das neben eınem mı ßhandelten koptischen Rıtus e1iIn
Begräbnisrıt uale ın trümmerartıger Weıse enthält, fehlen dıese Lesungen.

A Vgl dazu Graf{i, (zeschichte der chrıstlichen arabischen Interatur Studıi
Lesti 133 (Citta del Vatıcano, 1947
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Die moralısch qszetischen Homuilien des Johannes Chrysostomus dıe
AUS dem Griechischen Koptischen oder dem Syrischen 1NS Arabısche übersetzt,
wurden und ZU verschıedenen (Tag- un Nacht —— Gebetsstunden der Karwoche
gelesen werden Sıe sınd alle (21) eINe feste Kıyvy -Perikope der Karwoche-
Lesungen gebunden viıelen Hss erhalten und GIN196 befinden sıch mM1%
demselben Gegenstand TEl oder 141er verschıedenen Texten ıunter Velr-

schıiedenen Autornamen Die Homiuilıe ber das Gleichnis ON den 10 Jungfrauen
(Maitth ”» 13) ZUL Stunde der Nacht des Mıttwoches der Karwoche
1ST dıe EINZISE der Passıonshomilhlien dıe den TEL koptischen Druckausgaben
der ekannten Sammlung VON (ausgewählten) Predigten des Johannes
Chrysostomus®® siıch befindet Kür dıe MM() anderen Homilhen der Karwoche
gebraucht 101a och heute den koptischen Kıirchen Handschrıften oder
Kopıen.

a) Ausg.: MI g)\!l RE 3A}_'‚.A;\.“r‚é
» Buch der ausgewählten Perle des Johannes Chrysostomus, das uch
der Reden«, Kairo, Druckereı » Al -Watn«, 19 Tübeh 1604 M= Januar
18588 vVvVo vX7v Homiulıe »uüuber dıe Jungfrauen«.

b) Ausg.: ‘ mal Sl dey _.‚.a_f\H {‚s U> @ Yl 3 3S aul S
oı ar ıM » Buch der ausgewählten Perle, enthaltend dıe Reden
des Johannes Chrysostomus mıt dem Leben des Heılıgen«, besorgt VOoNn der
»G(Gesellschaft der Söhne der Kırche«, Ka1ro, “Ain Shams-Druckerei, 1624
— 1995 $ o vv — vso Homilıie ber dıe 1.() Jungfrauen.

Ac) Ausg.: ED w Al I9 aS DL—>): u.....ui | N ul
»Die ausgewählte Perle, enthaltend dıe Reden des Johannes Chrysosto-

besorgt VOIl Näshıd Sarkis, Kairo, Druckereı » Acsh-Shams«, 1644
19928 5$Vo — \ omılıe ber dıe 10 Jungfrauen?!

Handschrıiften
I3 Pascha-Lektionare Hss sınd VOL Burmester zusammenfassend behandelt

worden der Vorrede ZUT Ausgabe des Leckonnarvre de la Semaıne Sarnte??
IDıie Hss dürften orößtentenus SOWE1IT. sıch das beurteılen äßt ohne Eınsıcht
nehmen können dıie einzelnen Has dem I'yp der Druckschriften
angehören S16 enthalten un Lesungen mı1 Psalmenversen
Teılweıise sınd Katechesen vorhanden Von den poetischen Stücken dürften
1LUF dıe Z WEl Turühät &y CU) P und SIOY W SIOY IM ent;-
halten Se1N IDiese Art nennt Burmester Normaltyn

Ks gehören azı folgende Mss Berlın Staatsbibhliothek Or 20 2699 1504)
Kaılro Koptisches Museum 408 1626 Ebenda 11580 1:705) Brıtisches
Museum Or 59286 (185 Jh.) Leningrad Asıatısches Museum 239 11}

Vgl dazu (3 raf (zZeschichte der chrıstlichen arabıschen IAnteratun Studi
Vest1 133 (Citta del Vaticano 1944 341 Y

371 Vgl das Verzeichnis EIN1ISECI der vielen Hss dieser Homilie raf (Zeschichte
346 7] 0217
32 173-178
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Manchester, Rylands Lıbrary AD{ (16) 1061); Michigan, University Lıbrary
157 1&JIM.) UOxford, Bodle1an im%t D; aa idisch etwa (keine ate-
chesen), Parıs, Bıblıiotheque Natıonale Copt 7 1955) Copt (Ü, 18319);
Copt 1924 186.JB. Copt 134, 15856), Vatikanısche Bıbhothek Copto (nach
Patrol. Ortent., Z 14(0, 16-17. J: ach ebenda, 25, 4.15, 15:JA.),
Vatıkanısche Bıblıothek, Borgıa Collection, Copto 92, 1(790)

Der zaperte Handschriftentyp unterscheıidet sıch VO Normaltyp dadurch,
daß bedeutend wen1ger Lesungen A UuS dem autnımmt. Es gehört
azu das älteste erhaltene Manuskript eınes Paschabuches, Brıit Mus., Add
5997 1273 A Herner zählt Burmester azZzu dıe Hs Vatıkan. ıbl Borg.
Collect., Copto (sa idisch), 19

Kın drıtter 1y hat ach Burmester e1ın ehr Lesungen für das ages-
offizıum : Lienıngrad, Asıat Mus. 206; PAaL)® Parıs, Institut Catholique,
Copte 6—1, W: Vatıkan. BDE, Copto 9O, 1(24):; Copto 98,

DDiese Kıntelung VOIl Burmester ist schwer verständlich ohne dıe Manu-
skrıpte ZUTLC and haben Kıne oute ılfe bıetet aber dıe (oncordancetaftel
1ın 25; 476 Kıs äßt sıch dort der Inhalt aller Hss vergleichen.

£au den VO  S Burmester angegebenen Hss waren och folgende hınzuzu-
[ügen

Karıro Nr SV qs1eben Blätter (Papıer) eines Stundenbuches der Karwoche,
erwähnt VON Whiıte ıIn T'he Monasteries of the Wädi'n Natrün,
Ba %, Neuw Coptuc Texts }rom the Monastery of Macarıus 19206), 214-5

Kaiıro Nr SÖ, ebenda, Blätter (Papıer) elnNes Paschabuches, 18 J5
Kaiıro Nr 1 ebenda, eın Blatt (Pergament elnNes Paschabuches, 192 (
Vgl VIA

Vatikanısche Bibliothek.: A\ Hebbelynck un Van Lantschoot geben
1mMm Katalog der Codıces Copticı Vatıcanı, K950); unter Nr 15 e1n Ala

bısches Paschabuch?4.
Burmester berücksichtigt dıe Wiıener Hss nıcht Ks sınd folgende

NnNeNnnNel

Nationalbibliothek, Papyrussammlung, un!
koptisch, HX dıe Überschriften der einzelnen Stunden mıt arabıschem Parallel-
text Turühätreste?5.

Nationalbıbliothek, Handschriıftensammlung, Cod Copt 9, koptisch, te1l-
welse mıt arabıschem Paralleltext, SS Normaltyp.

Die Paschabücher sınd 1m Bohairıschen Dialekt geschrıeben mıt Ausnahme
der beiden ag ‘ idischen Mss Oxford, Bodleıan unt B: eLwa 13.JB.; un!: atı-
kanısche Bıblıothek, DOrg CGollect. opto 1314

Auch 239 L3,
Nr 15 (S D3) enthält 1Ur eın Blatt elnes arabischen Paschabuches, nämlhich der

»Ordo brevıs« des Palmsonntages (der Anfang der Karwoche). Andere Hss., koptisch
und arabısch der 1Ur arabisch siehe be1ı Graf{, (Zeschichte der chrıistlichen arabıschen
Lateratur, 1 191; SEL N M 192, Z 1 2, 485, 1 61 V @

Vgl weıter unten die Beschreibung ın Beschreibung der Wiener Hand-
schrıften.
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Die Perıkopen VOL Pascha-Hss., dıe bereıts veröffentliıcht SINd, stellt Bur-
mester 1ın 24 1 (4:; Hauptsächlich handelt sıch U1

dıe und N.T.-Lesungen der beiıden soeben genannten aag 1dischen Mss.36

Beschreibung der Wıener Handschrıitften
1eTr Nr genannt, Turühät-Buch, unvollständıg, 108 Blätter,

Papıer, teılweıse alte Pagınierung. Gr6öße 13 A IDıie Überschriften der
einzelnen Lesungen sınd TOot geschrıeben mıt arabıschem Paralleltext.

1eTr Nr genannt. Turühätrest, Blätter, Papıer, Gr6öße
16;5 ZU 120 Die Überschriften der einzelnen Turü  hät sınd TOT geschrıeben
mıt arabıschem Begleittext. Die Inıtıalen Jeder zweıten Strophe sınd SLETS
und dıe Schlußschnörkel zı welılen TOT, geschrieben. Nur Blatt J4 und Hr
und ergeben eınen zusammenhängenden Text Av ist, der Anfang der

Stunde des Karsamstags. Kıs mußte ein Karfreıtagstext vorausgehen, das
ist aber nıcht der Fall Joh (Thomas der Zweıifler) ann nıcht
einem Karfreıtag gelesen werden. Die Concordance VONn Burmester 25;

hat überhaupt dıe Periıkope nıcht 5T und ist vielleicht eın
arsamstagstext. Blatt GT ist ohl Ostertext Die Zeılen ähneln dem A ONM

A IO YUIMI Tarh (Turühät 1914, 1  —E —  [21)  b  ı  zl  - CHB  J aber 1U dem Inhalt, nıcht
dem Wortlaut ach In den Zusammenhang der Blätter vermag iıch keıne
arheıt bringen. Im Turdı  hät VO  S 1914 finden sıch keine Parallelen??.

1eT Nr genannt, Turühätrest, Blätter, Papıer, Größe 13
1 Alte Pagınıerung, erhalten ist Blatt 04977 und 137 Die Überschriften
der einzelnen Lesungen sind. TOT, geschrıeben mıt arabıschen Paralleltexten.
Die Anfangsbuchstaben der Strophen siınd TOT verziert und dıe Schnörkel
innerhalb der Verse ıIn Rot gehalten.

Die Wıener Hss NT 1 und lassen sıch vielleicht datıeren durch Ver-
gleich mıt Texten, dıe Whıte 1mMm der Monasterıes of Wädı
'n Natrün herausgegeben hat 1926), New Coptic Terxts from the Monastery of
Saırnt ACartUuS. Miıt ziemlıcher Sicherheıit äßt sıch 9 daß folgende Mss
dem entstammen INa  s vergleiche mıt den Wıener Hss dıe
Mss T'afel 18 B spätes oder frühes Jh.) un Vat »55 B9 (14 Jh.) Kıs
ist, ohl der SO  IS »dıcke Stil«, dem Stegemann ın selner Paläographre
(Heıdelberg 1936 Beispiele bringt, BL 15 T4 Die Wiıener Hss NT l

un gehören vıelleicht dem Zum Inhalt der Hss Nr I
und vergleiche 1eTr Abschnıitt Nr 11 441

(Fortsetzung folgt)

36 Am nde hieses Buches wird der Leser eın Verzeichnis der belangreichsten Pascha-
Handschriften finden, cdie ın den koptisch-orthodoxen Kıiıirchen VO:  s Ka1ro, Altkairo,
Alexandrien und ın den koptischen OÖöstern sich befinden.

37 Ich fand z. B ın der für die Karwoche geltenden Turühät-Hs 164 (149 Blätter,
0> 120 H Zeilen, 15.Jbh der Bibliothek der koptisch-orthodoxen Kıirche des
hl Abü Sargeh Altkaıro) verschiedene Turühät, die Sahız verschieden sind VO.  s denen
der einzıgen Ausgabe 1914
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Neues 1C| ber das Restaurationswerk
des Johannan VO  b Marde

VO  -

Arthur Vö6bus

ber JOhannän und SC1IN Werk 1ST die un bisher csehr dürftig SCWESCH
Zu CIMMSCH anderen Quellen kommen autobiographische Bemerkungen
Dies sind otizen und Aufzeichnungen, dıe selber als Randbemerkungen
und Kolophone die Handschriften eINgeELragEN hat Anonyme Hände
haben diese ot1zen MITL Erweiterungen versehen /Zwel solche lexte
bisher bekannt, AaUus dem J3 und der andere jel unger“ Kın

Llext INIL och el alteren Gestalt iST hinzugekommen?
der u1l$s beinahe 150 Jahre näher die Zeıit des Jöhannän heranbringt*
Diese Geschichte des Mar Jöhannaän, des Helden der Tugenden, des

1SCHNOIS des priesterlichen Klosters VOLL Maär Hananıa> führt unlls
nıicht 1Ur den alteren Schichten der ul schon bekannten Kezensionen,
sondern S1IC mu13 auch aus anderen, MIT wichtigen autobiographischen Mit-
teilungen versehenen Handschriften geschöpft haben Der Weg, auf dem
diese intferessante Stücke überlhiefert Sind 1ST für unNns nıcht überschaubar,
INall ann aber MIit der Annahme ohl nıiıcht fehlgehen, daß diese AaUs den
Handschriften, die Jöhannän selber verfertigt hat® und die auch wichtige
autobiographische Mitteilungen enthalten haben, fließen dürften. iınige
Stuücke INUSSCIL aus der Bibliothek des Klosters Von ananıa stammen ‘.

ber die frühe Lebensgeschichte VO Jöhannän 1ST LUr sehr WCN1S
bekannt, un! VON diesem enigen 1ST LIUE sicher. Beim kritischen
Zusehen lassen siıch gleich Mißverständnisse A4dUSTaUInNEeCN ugen-
scheinlich hat INanll die spärliıchen Angaben ber Lebensgeschichte
MITL denjen1igen anderen zusammeNgeWOTr. ien So INUussCH Aussagen be1
Bar ‘Ebrä1a® OrSiCc. betrachtet werden Mika D steht dem Verfasser
zeitlich nahe, und SC1IN Bericht? verdient Vertrauen Es iST bedauern,

der onı gerade hier CIH6G große Lücke klafft19 Unter

Hs Vat SyI 96 Fol 2729 246 b (um
Hs Vat SYyYI 2A7 Hol 152a 156a 1627); herausgegeben Assemanı,

Bıblıotheca orıentalıs Oma 21 IET
Hs Dam atr 8/11 Fol 214b 218 b
Die Handschrı wurde geschrıeben re 1204 vgl Fol 203 b

6
Fol ”14hb

7 Hs Dam atr 8/11 Fol 218 b
el00s eTt Lamy, Chronmnıicon ecclesiastıcum Lovanı1

500£f 514 526
Chabot Chronique de ıchel le Syrıen (Parıs 630
CGhaDBot,; Anonymı 0718 chronıcon ad NNUÜU: Chr 1234 DerMnens

CSCO SCr SyIl 1411 15 (Louvaın 2306
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diesen Umständen mussen WIr AA enntnis nehmen, dafß LUr die Angaben,
die Von ihm selber herstammernt; uns einen sicheren Leitfaden in die Hand
geben Auf diese Weise läßt sıch AaUus den Überlieferungen der ursprüngliche
Bestand herausschälen.

Nach seinem eigenen Zeugnis te Jöhannän früher den Mönchen
auf den Bergen be1 ”Urhaill., Von OTrTt soll ach dem Orient SCHANSCH
se1in, die Verwaltung des Bistums Vonl Marde übernehmen1?. Es SE1
nebenbei bemerkt, daß 1in seinem Fall die merkwürdigen Beziehungen
zwischen dem Bischofssitz von Marde und den Mönchssiedlungen bei
”Urhai wieder Erscheinung treten *® Über die eit seiner Berufung
unterrichtet uns Mika’el; danach sSo durch den Patriarchen Athanasios
Abü 1-Farag 1436 AÄ 1124/25 nı} ordiniert sein14. aut den
chronologischen Angaben soll damals die Grenze zwıischen Jugend und
Mannesalter schon längst überschrıtten haben In anderen Quellen erscheint

als der Metropolit Von Marde, Dara, Habüräa, Kaphartüta, Tel Besmai
und anderen Dörfern unfer der Jurisdiktion von Marde1>.

Muiıt diesem ONC bestieg den Metropolitensitz dieses einst geschicht-
lıch wichtigen Gebietes ein Mann, der in der zeitgenössischen olie in
jeder 1NS1iCc als eine außerordentliche Grestalt angesehen werden mufß
Vielf ältig die aben, dıie in den Dienst der Kirche tellte Gepriesen
1St seiner relig1ösen Ergebenheıit und Kraft des Glaubens1!® Über
die Wärme der Menschenliebe dieses bischöflichen deelsorgers hat die
Überlieferung eine Episode auf bewahrt, die diese exemplıfizıeren so1117
Verehrt Wr seine Gelehrsamkeit!8 und hochgeachtet seline asketische
Lebensführung??®. Er War ebenso durch die Verbindung der
charismatischen Begabungen mMIt einem praktischen innn und Gewandheit

Handhabung der weltlichen Angelegenheiten*?®, FEıine solche Kombination
von verschiedenartigen Geistesgaben und Fähigkeıten, denen sich och

11 Hs Dam atr. Ö/LL, Fol 2138,; 218a, 218 b el Dassım ; vgl Bıbliotheca 0OY1eN-
talıs AA

12 Fol 218a
i Sein Vorgänger Basıli0s, geNaNnNtT Bar Abbas, kam ebenso VON dort, und

kehrte ach seiner ankung hın zurück, seine rühere Lebensweise quf-
zunehmen, Chronique de ıchel le Syrıen 4, 6530

Ibıd 630
15 Hs Dam atr. 8/11, Fol 214b; vgl Bıblıiıotheca orıentalıs 22247
16 Chronique de ıchel le Syrıen 4,631
17 Im Zusammenhang MI1t dem Kriegszug VOIl Zengul; des Herrschers VO  -

Mosul, der ”Urhai eroberte und die Bewohner 1n dıe Sklavere1 brachte, <z1bt ika’el
folgenden Bericht »Die edle Menschenl': wurde UT den Bischof offenbart,
und erlöste viele aus der Sklavere1; loskaufen und befreien konnte o NUT, weiıl

1n seinen Händen hatte; deshalb 1n der J’at SINg umher, ermahnend
die Glıeder seiner Eparchie der rlösung der Christen Aaus der Sklaverei.«
Ibıd 630

15 Hs Dam atr O/41; Fol 214b; vgl Bıblıotheca orıentalıs 27228
19 Chronique de ıchel le Syrıen 4, 630
2 () Hs Dam atr Ö/11, Fol 214b
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eine aqaußerordentliche 'T atkraft hinzugesellte, befähigte ıhn, seine ane in
Angriff nehmen und S1eE in die Wa umzusetzen.

Alles, Was die Quellen uns auf bewahrt haben, bezeugt diese Tatsache,
dafß Mi1t der Wirksamkeıt dieses Mannes ein Wınd durch die Eparchie
Von Marde wehte, der eine erweckende Nachwirkung auf das dortige kırch-
lıche Leben gehabt hat Man hat ein Frühjahr gespürt, und inNnan hat sich
auch darüber gewundert un! arın die Einzigartigkeit in seinem Lebens-
werk geschen?., das einem Restaurationswerk 1mM kirchlichen Bereich
geführt hat; das als eine besondere Epoche in der Geschichte der Eparchie
vVvon Marde angesehen werden mu22

Das große Restaurationswerk 1st angedeutet durch die Wiederaufrichtung
des Lebens Aaus Ruinen und Geröll; die (jemeinden in den neuerrichteten
Gotteshäusern versammeln. Nur urz und 1M Groben kann INall hier
diese Unternehmung charakterisieren. In dieser Bautätigkeit sSind die großen
Kıiıirchen?? besonders hervorgehoben worden. Der Bericht ber diese KEr-
richtungen 1st MIit SCHAUCH topographischen itteillungen versehen 24
Zahlenmäßig jel srößer sind die Errichtungen der kleineren Kırchen und
Kapellen wohl 1n kleineren Ortschaften. Ihr Netz verbreitet sich ber Zzwel
Dutzend Ortschaften, die ebenso, manche MIt ZSCHNAUCH topographischen
Nachrichten, angegeben worden sind?> Damıt 1St dieses Bild och nıcht
vollendet. Der mfang der Belebung der Rulnen trıtt erst dann ZU

Vorscheıin, WeNnNn iINnal auch die Restaurierung der Klöster einschlielt, auf
die WIr spater zurückkommen.

Aus diesen Berichten erg1ibt sich MmMIit aller Eindeutigkeit, VOon welcher
Tragweite eigentlich se1in Unternehmen WAär. Alle UNSCEeTC Quellen, dus-

1Ur der Bericht, daß überhaupt 700 Presbyter und Diakone
1Ns Amt eingesetzt haben so11*® schweigen aber völlıg ber seine emuÜü-
hungen, frisches Leben in den neuerrichteten und restaurierten irchen,
Kapellen und Klöstern zu erwecken und nähren und pflegen
Wohl Sind WIr durch die genannten Randglossen den Handschriften
unterrichtet ber die Versorgung der Gemeinden mi1t lıturgischen eräten
und Gefäßen aller Art und darüber, WwI1Ie diesbezüglıche Geschenke den
Kırchen machte?”. Diese ınge und besonders die Prachtexemplare, die
verschaffte, haben die Berichterstatter augenscheinlich sehr bezaubert.
Sie haben aber unterlassen, Von Dıingen berichten, die uns nützlicher
waren. In dieser Hınsıcht Sind die Urkunden, die WIr bald einführen

»Der Religi0on, die ganz tOT WAäTrT, elebte«, Fol 214b
DD Fol 214b, 215a
O 3 »EKr baute un große und prachtvolle Kırchen 1n Stein und Kalk«, Fol 214b;

vgl Bıblıotheca orzentalıs 2226
2 4 Fol 14b-215a; vgl Bıblıotheca orıentalıs 2:228

Fol 2158° vgl Bıblıotheca orıentalıs 2228 etlıche Abweichungen VOL-

kommen.
Hs Dam atr 8/11, Fol 214b; vgl Biblchban orıentalıs 2220

E Fol 21475; vgl Bıblıotheca orientalıs 20225
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werden, außerst wertvoll, die Mmrisse des Restaurationswerkes VOI-
ständlıch machen und das Skelett mit Fleisch und Blut versehen.
Im Lichte der neuentdeckten Materıjalıen sehen WIr, dafß se1in 1e] weıiter-
gesteckt WAdr.

Eın Überblick ber das Restaurationswerk VOIll Jöhannän mufß auch —
derer ichtungen seiner ätıgkeit gedenken, SOWEeIt diese och greif bar
S1ind. Dies sind ein1ıge Aspekte, die jedenfalls nıicht in Vergessenheıit geraten
sind und die ihren unmittelbaren Zusammenhang mit seinem Hauptziel
erkennen lassen.

Hand in Hand mit dem Aufbau des kirchlichen Lebens hatte sıch
VOLTSCHOININCN, das in Gefahr syrische Idiom beleben. Darüber
taucht eine interessante Notiz auf. Eın AaNONYIN gebliebener euge würdigt
1mM Zusammenhang mit den Bemühungen für die Belebung der Religion
seine Verdienste in folgenden Worten: »Das Idiom, nämlich iWSETIEe er-
ländiısche syrische Sprache, WTr in seiner Zeit in Vergessenheit geraten,
und erweckte den Zustand ihres Todes und belebte S1e UTrc die Schulen
un den Unterricht, die errichtete?®s « Über diese Tätigkeit taucht och
einNe andere Spur Z Damıiıt Sind dann auch alle geschichtlichen Nach-
richten ber die diesbezügliche Tätigkeit, ber die WITr besonders SCIN
mehr hören möchten, ausgeschöpft.

Es kommen aber wenigstens andere Aspekte auf, die mit dem eben
beschriebenen Vorhaben kongruileren und dieses Biıld vervoll-
ständigen helfen

Zuerst die Nachrichten, die von einem Antrıeb für die Pflege und Ver-
mehrung der lıterarıschen Quellenmaterialien bezeugen. Jöhannäan soll große
Verdienste dieser Hinsıcht erworben haben uch Jer hat die Her-
stellung der Prachtexemplare für besondere lıturgische Zwecke die Bericht-
EPSTATFET. mehr faszıniert, da s1e mehr ber diese inge reden?®. och
1St aber dabei auch ber sein Interesse für andere Handschriften
gefallen, Was mehr belehrend ist-: Er hat für das Reparıeren und die nstand-
SCEIZUNGg der vielgelıttenen und beschädigten Kodizes orge
»Dieser aber, Maär Jöhannaän, der Held dieser Geschichte, verbesserte
(eigentlich schrieb) viele durch die Gefangenschaft (geliıttene) Handschriften
und Lrug orge (für( und reparlierte, einigte un band1, WaSs
zerstireui und durch die Dauer zerstOrt war®ı1 « Ebenso hören WIr, dafß
Handschriften dus ’Urhai angeschafft hat??2 Diese vereinzelten Mitteilungen,

Fol 214b
Q Diese erscheıint 1n einem Bericht, der dus dem Hananıa-Kloster herstammt.

Dieser erwähnt seine Verdienste 1n der elebung der Verwendung des syrıschen
I1diıoms 1mMmM Lesen und Umgang, Fol 218 b

30 Fol 214b; vgl Bıbliotheca orıentalıs 22
3: 1 Fol DAa
3 0 » alle Handschriften 1in diesem Kloster, das eben genannt wurde, NECEUC

un! alte dieser Heılige brachte diese VO' Berge VO  ; ”Urhai«, Fol 218b Dieses
uUuC| z1bt eine Beschreibung der Restaurierung des Klosters VO'  - Hananıa.
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die ohl auf die Kolophone der von ıhm geschriebenen, gebundenen und
geschenkten Handschriften zurückgehen dürfen, berichten Von be-
wullten Vorhaben und planmäßigen Ausführung, ittel für
Gottesdienst, Unterricht und Studium chafitfen

Metropolit Jöhannäan hat nıiıcht diese Muüttel bereichert; sondern auch
selber ZUT Befruchtung des lıterarischen Lebens beigetragen Hıer 1ST
freilıch eın Unbekannter Besondere Aufmerksamkeit eıiten reisen
erweckte durch C1i11Cc umfangreiche Arbeit?? hauptsächlich dank
sCINeETr Auffassungen?* die geistlichen Zeitgenossen dem Maiie
aufregten, da{fß SIC CiH Gegenstand Kontroverse?> wurde Auf diese
Weise en Ansıchten nıcht NUur mehr Aufsehen C  5 sondern auch
manchem die Feder die Han gedrückt und Gegenschriften hervor-
gerüfen“® Nach CIH1ISCH Angaben soll auch Cin Katenenkommentar für das
Ite WIC das Neue T estament SCINCIN Namen haben *“ Was och
nıcht verifiziert werden konnte?3® Ebenso 1iST als Verfasser Schrift
ber die Myronweihe?*® angesehen worden, Was recht zweifelhaft iST Kine
Anaphora allerdings, die INnan ihm zugeschrieben hat, muß n_
geseLizter Auffassung*® i1ihm abgesprochen werden Dies scheint C1i11c olge

Verwechselung MI anderen Jöhannän sein 41
Es soll auch nıcht unerwähnt bleiben, daß INnan esS diesem Metropoliten

MIt Mann Von weıiıtem (sesichts- und Interessenkreis LIun hat
Laut CIMSCH Mitteilungen Wr Jöhannän CiNn Mann, der für die wirtschaft-
1C Lage orge und dafür Energie CEINSESETIZT hat Eın
Bericht iSt aufschlußreich »Aufgefordert durch viele, besonders durch den
Kön1i1g, weil der Sproßßs der rde durch Regenmangel vernichtet WAal, VC1I-
besserte (eigentlich eitete die Wasserkanäle und Bächlein Vonl Ort

33 Davon sind S kurze Zıtate be1 Mika’ erhalten, Chronique de ıchel
le Syrıen 4, 633f?.

Unter dem 1INUAruc der furchtbaren Geschehnıisse, dıe die Bewohner VO'  -
Urhäıi ] 144 und 1146 erleben mulßiten, kam der Überzeugung, da{f alle Ver-
heißungen, erhalten Briefe VO  - Jesus Abgar, ungült1ig Siınd und 983623  - alle
escheNnısSse aus C111 natürliıchen Grüunden ableiten mu13 daß geschichtliche
Entwicklung ohne den Eıinflufi der göttlıchen Vorsehung geschieht und auch das
Leiden der Gerechten ohne (sottes iıllen zustande kommt; bıd 631f

3 5 Miıt T’'ımotheos, Bıschof VO:  - Gargar, und Mönch Abu Ghalib
bıd 632

36 Von denen, dıe ZUT er griffen, Siınd gSCeNANNT Dionys10s bar Salıbi, iwannıs
VO:  - Ka1lsum, Bar Andreas un: Seliba VO:  - Qarıgah bıd 631 633

31 In Deir Za farän, vgl PartfYy; S1IXx months Syrıan MONASTLETrYy
London 83

38 Baumstark Greschıichte der syrıschen Literatur Bonn 254
30 Hs Sarf SyI 4/1
4 () T1g Ht short hıstory of SyrıaC lıterature London 244

Chabort Latterature (Parıs 122
4 1 Hs Vat SYI 25 Fol Der Verfasser erscheıint als Jöhannaäan VO:  -

Harran; Habüra und Nısibin, ebenso Hs Vat SYI 25 Fol 248
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Ort*?2.« Was in dieser Hinsıicht 1mM Zusammenhang mit der Restaurierung
der Klöster zustande brachte, ISt ausdrücklich notiert worden?3.

Im Lichte der uns ZUr Verfügung stehenden knappen Mitteilungen ber
die Wiırksamkeit des Jöhannäns trıtt seine 'T atkraft markant hervor. Er ist
mMi1t einem Ehrentitel gee worden *. uch bei den Staatsbehörden soll

sıch durch seine Wirksamkeit eine hrenstellung gesichert haben%5.
Das cho dieser Leistungen in den breiten Massen dürfen WIr bestimmt
nıcht unterschätzen.

Nun f ällt unerwartet ein helles 1C auf diese Aspekte des Restaurations-
werkes, die bisher benutzten Quellen uns 1m Stich gelassen haben
Glücklicherweise kommt uNns eine Urkunde Hıltfes die diese Hınter-
gründe aufzuhellen hılft Diese Urkunde 1St nıchts weniger als ein Dokument,
welches die en der Synode Metropolit Jöhannäan auf bewahrt hat
Der odex, der den Llext dieses überraschenden Befundes46 auf bewahrt
hat, 1St ein Unikum, Hs Dam atr SS geschrieben in dem Jahre
120448 Die umfangreiche Urkunde hat die folgende einführende Mitte1i-

lung 11:‚.0 109 ]..nQ.LD w S <.\u°a wa Wa .m35
»Der ausgezeichnete Mar „ W]9 oa <,M w y M1D9I 0 4-)000)
Jöhannän vVvon Mardin hat diese anOones verordnet, mi1t
der usammenkunft der heilıgen Bischöfe auf der Synode, die dieser
Jöhannän in dem genannten Kloster versammelte*?.« Nach dem an-

gehenden Abschnitte urteilen, 1St 168 ein 1NWeIls auıf das Kloster
VOIl Mar Hananıa, SCNANNL ach dem Namen seINES berühmten
Erneuerers®®, welches Jöhannän auch restaurierte>1 und seiner Residenz
machte

Die Sammlung der anones umfalßte einst ummern. Unglücklicher-
welise 1sSt nıcht alles auf uns gekommen. Durch das Ausfallen einNes O110-
blattes ist ein Bruch entstanden, daß die an0ones XIV-X V verloren-
SCHANSCH S1ind.

Chronique de ıchel le Syrıen 4, 630
4 3 Bıblıiotheca orıentalıs 2226
4 4 »Der eld der IT’ugenden.«

Chromnique de ıchel le Syrıen 4, 630
4 6 dieser Stelle möchte ich meılnen tiefsten ank seiner Heılıgkeıit, dem

Patrıarchen Ignatıus 111 aqgo aussprechen für se1ine gütige Genehmigung, dıe
ammlung der Handschriften des Patriıarchats benutzen.

477 FolDl
48 Fol 2023
4 9 Fol 22140
50 ach Hs Dam atr. 8/11 wurde 1mM Te 793 durch den Patriarchen

Quriagos ZU Bischof VO:  } Marde und Kephartuta erhoben; ber die Restaurie-
ru1lg des Klosters siehe Hs Sarf. Patr. B: Fol a-l8la; Hs Sarf. Patr. 252,;
Fol 18b-19b; vgl Schei1l, La Vıe de Mar Benjamın Zeitschrift für Assyr10-
logıe I Weıiımar Ol1f.

51 D 137
w  f  n Bekannt als Deir Z a‘faran be1 ardın
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AÄAus diesem reichen aterıal entnehmen WIT hier CIN19CS, Was dıe
Bemühungen Rahmen des Restaurationswerkes vonl Jöhannän besonders
veranschaulicht

Die orge der Auswahl der Kandıidaten für die geistliıchen Amiter iIST
das e  ‘9 Was hier Kıne Reihe von Vorsc  ıIten verschärften die
Prozedur der Beförderung allen Ständen der kirchlichen Hiıerarchie
Eine eingehende Prüfung und Vernehmung der vertrauenswürdigen Zeugen
wurden als unumgänglıche Forderungen aufgestellt®? Für die Bewerber

den Episkopat wurden außerdem och besondere Richtlinien für die
Voraussetzungen und Prüfung der Kandidaten eingeführt®*

Eın ebenso großer Nachdruck auf die Lebensführung des Klerus
Genaue Normen Sind aufgestellt, das Nıveau der Würde der Geistlichen

heben®® Besondere Vorschriften sind aufgestellt, die die Bischöfe
Umgang den Leuten und aufden Reisen beobachten sollten ®® Besonders
eingehend siınd die Bestimmungen für die Forderungen den Ehefragen
für den niederen Klerus®” ogar ihre Wıtwen sind hier MITL C11N-

geschlossen®®
Unter den Pflichten der Kleriker fällt CinNn besonderer Nachdruck auf die

Belebung der Lehrtätigkeit Den Bischöfen wurde die Verantwortung der
Aufsıicht ber die Kınder und Jugend aufgelegt, da{fß S1IC orge tragen
mulßten, dafß diese ZUHUETrSt Unterricht ı der syrischen Sprache erhalten un!
ann 1ı der kirchlichen ehre und Praxis ö ber die Lehrtätigkeit berichten
och andere Bestimmungen. (Grenaue Vorschriften AL Antriıeb der Lehr-
tätıgkeıt der Presbyter und Bischöfe verlangen CSy S1IC für dıe Belehrung
und den Unterricht ehrer, die Lählg Sind der Lehrtätigkeit wirken,
101S Amt setzen sollen ©® Über die erpflichtungen der eriker Unter-
richt erlaubt C1n Kanon och tieferen Eıinblick » Jedenfalls soll der
Bischof jeden Sonntagmorgen und Sommerabend das olk belehren; VOIll

jeder Tesr1 gadim (Oktober) bis Zu Passah sollen die erıker und dıie
Gläubigen der esung der Bücher der Propheten und Apostel verharren
(wıie auch) der Schriftkommentare, Abhandlungen, und Homilıen

33 Kan 11 Ebenso 1ST hıer der Mönchstand eingeschlossen
Kan AI Cr Kandıdat soll grundlıchen Prüfung unterstellt werden;

der Bıschof der Eparchie Wohnortes soll e1n Grutachten geben und viele,
dıie MI1tTt 1hm Umgang gehabt haben, C1in Zeugni1s ablegen; VO  5 dem Patrıarchen
soll 111C Zustimmung holen; annn kommt och 1Ne Prüfung SC1IHLCT Bıldung
un! Lebensführung hinzu

5 3 Kan XS Eınschrä  ung des Weingenusses; Kan ZEDEN Eıinfach-
eıit des T'ısches; Kan MOCKNV1N ucher

56 Kan Personen, dıe Begleitung gehören, sollen altere Dıiakone
oder Öönche SC1H

57 Kan E C DE  C
58 Kan MX Die Wıtwe Diakons darf heıraten, nıcht aber 616e hbart

GELAMAG Prebyters
59 Kan XVI
S0: Kan X
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der rechtgläubigen Lehrer®1.« Nochmals hören WIr VON der Lehrtätigkeit
in einem Kanon, der die Belehrung 1im Zusammenhang mit der Vor-
bereitung der Taufkandidaten behandelt®?

Maßnahmen, die beabsichtigen, den Kultus beseelen, verdienen in
diesem Zusammenhang ebenso Erwähnung Einerseits wurden die 1SCHNOTIeEe
dafür verantwortlich gemacht, Aufsicht ber die Ausführung der
Gottesdienste auszuüben, da{fß die kultischen Überlieferungen der Kıiırche
nıcht mehr vernachlässigt werden. Die Bischöfe sollen nıcht dulden, da{fß
die eriker das Rezitieren der verschiedenen Teıle der Liturgie, hörbar
und unhörbar, unterlassen ®3. Anderseits wurden Bestimmungen für das
anständıge Benehmen der Gläubigen während der gottesdienstlichen
Versammlungen aufgestellt, nämlıch WIie S1E während der Gebete, Lektionen
und der Opferdarbringung sich ehrfürchtig benehmen sollen 4,

FEinen och stärkeren Nachdruck egen die anones auıf dıe Belebung
der Frömmigkeıt Diesbezügliche orschriften verschärfen die in der kiırch-
lichen Überlieferung vorhandenen Pflichten, Sıtten und Gebräuche und
führen auch Cu«c Forderungen e1In. Unter den etzten ist wohl die wich-
tigste die Durchführung des ach dem iırchlichen Jahre geregelten Süunden-
ekenntnisses: e  cr der Klerıker, Mönche und Laien soll dreimal jährlich
ein Süundenbekenntnis ablegen®”. Dies ist der Auftakt für die anones-
sammlung Andere Bestimmungen bezwecken die Aufrichtung eines
würdigen christlichen Wandels®® un: Ausübung der karıtatıven Tätigkeit®”.
Besonders betont iSt dıie Eınhaltung der Fastenzeiten ®32. Muit diesen Bemu-
hungen hängen auch die entsprechenden Bestimmungen für
die Durchführung der Kirchenzucht.

Von den übrigen Satzungen®?, die M1t dem schon Besprochenen einiger-
maßen kongruleren, darf INall och jejenigen, die die Verantwortung der

6 1 Kan C ME
6 2 Kan IN ber die letzte Belehrung ber die Bedeutung des Sakramentes

JTage VOT der Taufhandlung 1St ZESA:  5 da{f3 diese auf TUnNn! der Schriften des
ohannes Chrysostomus über das Sakrament der quie stattfinden soll

63 Kan CDC
6 4 Kan
6 5 Kan nämlıch während des Fastens öder Geburt«, der Quadragesima un!

des Fastens »der Apostel«.
66 Kan VI gape soll das Kennzeichen des Christenmenschen se1n ; Kan VII

Absage gegenüber der Welt
6 7 Kan 111 In jeder Kırche soll ein Haus eingerichtet werden, Fremde,

Arme, Gefangene und eriolgte, die 1n der Kırche Zuflucht suchen, Unterkunft
en können.

6 8 Kan ußer den schon geNnNanntLeN obligatorıschen Fastenzeiten
(S Anm 65) kommen och hinzu das abendlıche Fasten und das Nınıve-Fasten.

69 Den A1NZCI1L Zyklus dieser Kanones bespreche ich 1mM Kapıtel 1n meiınem
Werk, das das gesamte Materı1al in der UÜberlieferun der Kanones be1 den West-
un! Ustsyrern behandelt Die syrıschen Kanonessammlungen und ıhre handschrıft-
D Überlieferung CSCOÖO, Subsıdıia (1im Druck)
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Gläubigen inspirieren, für die kırchlichen Einriıchtungen orge tragen ‘”
und diejenigen, die den amp dıe mächtige der heidnıschen
FEinflüsse auf die Sıtten, Gebräuche und die täglıche Lebensführung der
Christen aufnehmen 7}, besonders hervorheben.

Wiıe WIr gesehen haben, 1STt durch UNscIc Urkunde el Licht auf Jöhannäns
Bemühungen gefallen, das den Hıintergrund aufzuhellen hılft FKıne rage
bleibt aber och übr1g Diese bezieht sich auf die chronologische Seite der
Aufstellung dieser anones. Unsere Urkunde we11 nıchts mehr ber das
Datum der Zusammenkunft dieser Synode. Wenn WITr die Natur der uns
erhaltenen knappen Nachrichten in den uns Z Verfügung stehenden
Quellen in Betracht ziehen; darf 1114l für die Aufhellung der etzten rage
nıcht 1el ofinung egen Kine Spur erscheint doch be1 Bar ”EDbraia, der
1mM Vorübergehen, 1mM Zusammenhang 80088 der Besprechung einer anderen
Angelegenheit, die Mitteilung tallen läßt, dafß Mar Jöhannän 1464 AT

1153 H: G eine Synode abhielt?? Dies könnte eine Antwort auf
UNsSeTEC rage sein, 1äfßt sich aber nıcht mMIt Bestimmtheit feststellen edeRs-

muß diese Synode, die diese anones aufgestellt hat, in die zweite
Hälfte seines Episkopats gehören, enn erscheint 1n den abschließenden
Bestimmungen als in Greis”?®.

Das Biıld des Restaurationswerkes bleibt mangelhaft, WCIiLN 111411 nıcht
einen besonderen Sektor nämlıch seine Bemühungen die Belebung
des Mönchtums als einen wesentlichen eil seiner Gesamtunternehmung
in Betracht zieht

Welche Ruinen aufgerichtet hat, darüber teilt uns durch seine
Randbemerkungen in den Handschriften mit Er begann MIt der Kestau-
rierung des Klosters Von Hananıä, dem je] Sorge widmete”’*. Dann
restaurierte och Te1 weıtere Klöster?5. Dazu kamen sechs CUuUu«Cc

Klostergründungen”®. Man bekommt eine nung VOoNn der edeutung Vonl

Jöhannäns Werk, WEeNnNn an die gewaltigen Mollakkorde enkt, mit
denen SseINeEe Randbemerkungen beginnt: In einem Gebiete MIt glor-
reicher Vergangenheit, ja dem Paradiese des syrischen Mönchtums
gab 6S VOT seiner Ankunft ZAX keine Mönche ogar die Erinnerung die
Erscheinung des Mönchtums WAar spurlos verlorengegangen””.

Das Mal der angenehmen Überraschungen 1st och nıcht voll Er-
freulicherweise icht auch auf diese Rıichtung in Jöhannäns
Bemühungen. uch hıer ermöglıcht ulls eine C” Urkunde, Blut und

Kan ber dıie Gaben, Erstlinge für die Priester un! esche
für die Kırchen un: Klöster.

{}l Kan KL
72 Chronıcon ecclesiastıcum 3,3539

Hs Dam atr Ö/11, Fol 2249
Fol RE
Fol 2158: vgl Bıblıotheca orıentalıs

76 bFol 2153 vgl Cit 2225
Fol 216 b; vgl CIt 2220

10
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Fleisch auf das Gerüst der trockenen topographischen Angaben ber die
Klostergründungen und Erneuerungen bringen. Dies ist wieder eine
originale Quelle, die aus Jöhannäns Hand herkommt. Wiıeder kommen WITr
auf eine Gesetzgebung, die uUuNXs ermöglıcht, eine Idee Von dem Geiste se1INES
Restaurierungswerkes rhalten Dies ist en Zyklus von 21 Kanones,
den die schon geNaNNTE Hs Dam Patr 8/11 hat 78

Von dem reichen Inhalt der sorgfältig durchdachten Satzungen, die die
Klosterverwaltung bestimmen, die Angelegenheiten der Kloster-
gemeinschaft und die wirtschaftliche Unterlage des gemeinsamen Lebens
regeln, asketische Lebensweıise, die relıg1ösen, geistigen und kirchlichen
icnten ordnen und die Diszıplin und Rechtsordnung aufrıiıchten, VCT-

dienen Z7wel Aspekte eine besondere Aufmerksamkeit. In den anones für
dıie Ausführung des Kultus, in denen SCHAUC Vorschriften für lıturgische
Lektüre und Benutzung der Schriften der Väter und der monastischen
Literatur aufgestellt sind, hat Jöhannän die Überlieferungen VOon ”Urhai
qals Rıichtschnur benutzt??.

Besondere Aufmerksamkeıit erweckt der Nachdruck, der auf geistige
Arbeit gelegt 1st. Die orschriften verlangen, daß die Mönche beständig
studieren sollen. Wer die syrische Sprache nicht kennt, SsSo S1e erlernen
und sich für die Lektüre vorbereiten®®. In einem anderen Kanon WITr. die
beständige nochmals eingeschärft, und OTT WIF: och das Ab-
schreiben der Handschriften hinzugefügt®*. Ebenso stehen die Kleriker 1n
dem Kloster derselben Verpflichtung ® Diejenigen aber, die Kennt-
NisSse besitzen, S1INnd verpflichtet, das Lehramt für andere übernehmen ®?3.

Die eben behandelten anones für das Kloster Vonl Maäar Hananıa
bestimmt®*4. diese nıcht die einzige Gesetzgebung Wal, arın urien
WITr sicher se1IN. Diese 1sSt ein eıl der diesbezüglıchen Bemühungen,
durch die Gesetzgebung, besondere wIie auch allgemeine, Leben in
den monastischen Zentren aufzurichten. Als ein Exponent der letzteren
a dürfte ein Stück dienen, das der schon geNnNannten Handschriuft
auftaucht®®. Dieses ist ein Zyklus VOoIl eCun anones. Diıiesmal en WITr

MI1Tt einem lLext Lun, der Voll alteren Tradıtionen, denjenıgen des
Rabbülä®® und der späateren Quellen?®?, en 1st 88

79
Fol 2 227a
Kan

8 () Kan XIl
Kan

8 2 Kan M1
8 3 KanX  A

Den anzeCIl us behandle ich 1mM drıtten eı1l meıliner Arbeiıt Dıie syrıschen
Kanonessammlungen und ıhre handschrıftlıiche Überlieferung

85 Hs Dam. atr B/41, Fol Ea
86 Vö6öbus, SYN1aC an Arabıc Documents ers of the Estoman T’heolo-

gıcal Socıety ın ‚X1Le 11 (Stockholm KT
8& 7 Ibıd 02

Anm 84
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Jöhannän sınd reichlich Lebensjahre gesche worden, selne ane
verwirklichen. Er soll ein hohes Lebensalter erreicht und beinahe 7Er
Jahrzehnte®? Episkopat gewirkt haben Seinen 'LTod die Über-
lieferung auf den 2 19amüz 1476 A.Gr., 12. Julı 116590 Er soll 1m
Harnısch gestorben sein?1.

Der Historiker, der siıch das Verständnis des Geschickes des syrischen
Christentums in dieser Periode müuht, ISt besonders dankbar, daß uns Jetzt
GUC wichtige Quellen ZUE Verfügung stehen, die auf das Restaurationswerk
Jöhannäns Licht werfen und einen Zeitabschnitt beleuchten, der als
eine besondere Epoche in der Geschichte dieser historisch wichtigen Gebiete
angesehen werden mul uch für die weıteren Geschicke des dortigen viel-
geprüften Christentums sind eschehnisse Voxnl dieser Natur gewiß nıcht
belanglos geblieben.

ach einer Mitteilung 28 ahre, Bıbliotheca orıentalıs 20225
90 Hs Dam atr S11 HFol 214b; vgl CIt Zu221
91l Bar °‘Ebräia erzählt, da{f3 be1 einer Visitation nifolge eines Sturzes VO

Pferde den 'T’od gefunden hat, Chronıcon SYr1ACUmM

10*
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Krnst U: Studrzes IN the Ethrvompıc Anaphoras Berliner

Byzantınıstische Arbeıten Akademıe- Verlag, Berlın 1961 189 ”5 T'aTen:
brosch. 76

Seitdem un durch den elsernen Fleiß VO.  S Sebastian Kurınger und Oskar LöIigren
fast sämtlıiche äthiopischen Anaphoren In wıissenschaftlich einwandftfreien Ausgaben
geschenkt worden &.  1, blieh e1in Desideratum der Wissenschaft, diese Texte uch
einmal VO.  S einem Fachmann tür östliche Lıturgıen gründlichst durchforscht sehen.
Denn WE uch Euringers immense Gelehrsamkeit den vielen, vielen Anmerkungen
Beträchtliches 711 Aufhellung der Dunkelheıiten beigesteuert hat, zeıgte sıch 1m Ablauf
der ‚Jahre doch immer deutlicher, daß iıhm der Sınn für das eigentlich Liturgische 1Ur In
beschränktem Maße gegeben WaL.

Daher kommt vorliegende Abhandlung einem wirklichen Bedürfnis entgegen. Kreıilich
tut gut, sich 1immer den Tıtel VOoOr Augen halten. Denn geht hier 11ULI Unter-
suchung un Aufhellung ausgewählter Probleme. 1336 bıeten ıne erschöpfende
Übersicht über die Hss der einzelnen Anaphoren; besondere KErwähnung verdienen hıer
dıe Angaben über hısher unbekannte Hss AUuS der Bodlelana. (Genannt werden auıch die
Tage, AIl welchen die einzelnen Anaphoren nehmen Sind. Als einer dieser Tage erscheınt
auch der Sag des hl Dacesius, eiIn Name, den Kurınger scharfsinnig Q, {IS 1Ne aut dem
arabıischen Schritftbild eruhende Mißdeutung des hl Ildefons VO.  b Toledo iıdentihziert
hat 3'7—39 werden che äthiopischen Bezeichnungen für »Anaphora« besprochen:
akwateta gerbäan ist dıie gewöhnliche. Die Apostelanaphora wird geddäase genannt. Doch
kommen auch Mischungen iın der Terminologie VO.  Z Sehr eachtenswert ist, ıe VO VT
mitgeteilte Vermutung Ullendorf{i{s, da3 akwatet auftf orlechisches hekus1ı0s zurück-
gehe. 40 entscheıidet: sich mıt vollstem Recht dafür, daß cdie 1M Titel der Ana-
phoren genannten Namen ın den meısten Fällen als pseudonym gelten haben

41—49 nımmt 1Ne wıchtige Gruppierung der Anaphoren VOL a ls alteste haben dıe
beıden ‚UuS den Kirchenordnungen stammenden gelten: dıe der Apostel ınd dıe UNSeTEeSs

Herrn. Sicher als Übersetzungen werten sind dıe des Markus, des Basıllus und des
Herrenbruders Jakobus. Die übrigen scheinen wenı1gstens ZU. allergrößten eıl
orıgınal äthiopıische Krzeugn1isse Se1n. Das gilt uch VO.  S der Anaphora des Jakob
VO.  - Darug. Nur be1 der Anaphora uUuNseTer Herrin Marıa, welche sich als Werk des Bischofs
Uyr1acus VO.  S Behnesa g1bt, 1aßt der wiederum aut dem arabischen Schriftbild beruhende
Wandel VO  - Secundus Silondis aut ıne nıchtäthiopische V orlage schlhlıießen. Stil,
Sprache, Inhalt bıeten 1m allgemeinen keın Kriterium Z Bestimmung des Alters eıner
Anaphora; aunıch Bibelzitate führen nıcht weıter. Höchstens darf das Vorkommen VO.  -

Reimen qals Zeichen späterer Entstehung gewerte werden. Die Präanaphora wırd aut
50-53 1Ur Kürze behandelt. 53600 bringt vIıel licht in den anfänglich VOI'“ -

wıirrend erscheinenden Bau der Anaphoren. Die umfangreıiche Übersicht ist, sehr 7zweck-
mäßıg. 63—172 beim Dialog zwıischen Priester un Volk Begınn des eucharıstischen
Hochgebetes werden uch die kleinsten Sonderheiten miıt Liebe geprüft. Für äthiopıische
ewohnheıt ist, charakterıstisch, daß che Gruppe » Kımpor e Herzen« USW. nıcht wıe
be1 uns zweıter Stelle, sondern TST drıtter Stelle steht. VDer Priestergruß der
äthiopischen Basıllus- WwW1e der ın der Jakobusliturgie folgt nıcht der heimıschen Weılse.

sind dem eucharistischen Hochgebet gew1dmet. In reizvoller Weise und oft mıt
hohem dichterischem Schwung w1ıssen die einzelnen Anaphoren VOILl ott 1M allgemeinen,
VO  — der Irmität, VO  = der Schöpfung, VO.  a der Erlösung A  1, Einzelne dieser Aussagen
sınd nıcht 1immer gerade leicht begreifen. Be1l ein1gen Anaphoren hat das besondere
Thema den uralten Gedankengang dieses Hochgebetes fast völlig aufgesogen. Kın fest-
stehendes Fürbittgebet wiıird entsprechend ägyptischer ewohnheıit gewöhnlıch schon
während dieses euchariıistischen Hochgebetes eingeschaltet. 101-105 che Rufe des
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Diakon während des eucharıistischen Hochgebetes, ihr Sıinn, ihre unterschiedliche
Stellung 1ın den einzelnen Anaphoren. s das Sanctus. S ıunter-
sucht mıt besonderer Sorgfalt cdie Kınsetzungsberichte der einzelnen Anaphoren. Die
Krgebnisse, welche Fritz Hamm VOL yut ‚JJahren Ssch der damalıgen Lage der
Quellen 1Ur lückenhaft AaAuUuSsS den äthiopischen Anaphoren gewınnen konnte, werden
Jetz abschheßend vertieft. 555 ist miıt gleicher Gründhlichkeit der Kpiklese
gewıdmet. Übersichten über die gedruckten Ausgaben und Übersetzungen der athlo-
pischen Anaphoren, über einschlägıge Laiteratur un sehr gewissenhaft gearbeıtete Indices
hbeschließen die Arbeit. Besondere Krwähnung verdienen noch die angehefteten Tafeln,
welche Keproduktionen AaAuUus den beiden äthiopischen Hss el un:! e2 der Bodleilana
bringen.

Der Vf haft sıch sSe1INeTr Aufgabe mıt viel Geschick entledigt. Mit klarem Blick erfaßt,
alle wichtigen Punkte, entdeckt che Schwächen se1INeT V orgänger. Nüchtern VeTLr'-

meıldet C5S, sich ın strıttıgen Punkten mehr Testzulegen, als die Quellen erlauben. Kıne
Unmenge auch weıt entlegener Literatur hılft ıhm, manches 1T11EUE Licht verbreıten.

So können meıne Ausstellungen 1Ur Einzelheiten betreffen. Unter ihnen erscheint MIT
wichtigsten cdie Beurtellung der Texteigenart der äthiopischen Markusliturgle. RBe1

der Untersuchung der Kpiklese der ath Mark kommt dem Krgebnis: °”This
cComPparıson of the LWO versions sShOows that the Mark possibly had ‚: VE older model
of the lıturzy of Mark than the ONeE which POSSCSS. 'T’he theologıcal PaAssage O ATEAOUDV
TV MÜGLV, TO TOÄULEPECG TV SVEOYELOAV 1s typıcal of Iater extenslions. ” 5.159 Letzteres
Argument ist unbezweiftelbar. IDe Frage ist, 1Ur dartf hier Anwendung finden ? Ks ist
hier nıcht der Ort, Jange eWwelse für folgende Tatsache 1efern: äthiopische Über-
setzungen verhalten sıch ihren Vorlagen gewöhnlich folgendermaßen:

Sie lassen mıtunter Wendungen AUS, welche durch alle anderen Versionen q,Is
sprünglich gesichert sind.

wils andern mıtunter Wendungen, welche durch alle anderen Versionen als ursprung-
hch gesichert SINd.

Sie fügen mıtunter W endungen AuUS Kigenem hinzu.
In der Kpiklese der äath Mark finden sich 1U  - gegenüber der 55 Mark folgende Aus

lassungen
e STOLLLOU KOATOLKNTNOLOU co\o, SV TV AÄTEOLYOATTOV KOATTOV O QU

O TAVTAY OL TD OV
O OXTEAOUV TV DÜGLV, TO TOÄLLEPEG TV SVEOYELAV
EnLÖs 23  S  n ”X n  nı) TOUC ZOTOLG TOLTOUCG XL n  mı) CX TOTNOLO TOUTA

Von diesen Auslassungen ist VOL J1em die vierte für UnN|! VO.  a besonderer Bedeutung.
OrChr (1956) 66 konnte ich diese als zweıte Kpiklese In der Epiklese der Mark nach-
weisen, und ‚WarLrNihrer sprachlich schwierigen Kınordnung den Satzbau un!n
der Übereinstimmung mıiıt iner alten, koptisch erhaltenen Fassung un SCchHh der Ver-
wandtschaft der ersten KEpiklese miıt der Epiklese der orJak q,Is wahrscheinlich ursprung-
lıche Kpiklese der or Mark. Wenn 1930881 der Äthiope ausgerechnet diese Kpiklese nıcht
biıetet, regt das den Verdacht sekundärer Vereinfachung wach. Zwangsläufig legt sıch
dieser Verdacht dann auch anuıt dıe übrigen ben angeführten Auslassungen.

In cdi1eselbe Kerbe schlägt folgende Beobachtung: beim Priestergruß der äath Jak des
Herrenbruders fehlt ım drıtten Ghed das Wort ÖwDE!  X Man halte folgendes Beıispiel
AuUuSs der koptischen bzw. äthiopıschen Taufwasserweihe daneben:

koptisch Assemanı, ath RvOrChr
Codex L4 2, 169 (1927/28 179

X/U7) TOU ZOQU TATOOG Amor De1i
XL, XAPLG TOU LLOVOYEVOUG LLOD, XUPLOU gratıa ‚Jesu Christ1
XL ESOQU KXL GWOTNDOG NLÖV Inco5 AÄRLOTOU
XL XOLVGVLA. KL ÖwpE!  X TOUL X YLOU I1lve  - et donum Spirıtus Sanctı

,  E1 LLETO TE VTOOV Ü  LÖV S1it OC omn1ıbus vobıs
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Sicher ist, daß XOLVOVLAL Z ursprun lichen Fassung gehört. Sıcher ist ferner, dalß der
Athiope entweder mittelbar der unmittelbar aut dıe koptische Fassung zurück-
geht. Und trotzdem fehlt XOLVOVLAL. Das kann ich NUur alg sekundäre Auslassung werten.
Und noch A UuS anderen Gründen glaube ich nicht, daß der Auslassung VOoNn TO ATCAOUV
HV QUOLV, TO TOAULEPEG TV EVEOYELAV der Athiope uns älteren Markustext erhalten hat.
Ähnlich urteile ich über verschiedene Erscheimnungen 1 Einsetzungsbericht. Doch kann
ich hıer nıcht weıter Einzelheıten eintreten.

An einıgen Stellen wäare eıne größere Präzisiıon wünschenswert SCWESCH: wird
dıe Wendung der KEpiklese der Anaphora der 318 rechtgläubıgen Väter resplendeat
SUDET hunc DOTLEHE übrıgens muß KRen STa 1,51 heißen! folgendermaßen
erläutert: °“"T'hıs eXpressioN Ca  S only be the result of mistranslatıon from the Greek
'The translater ead ETLOGOTNOLG (from DOG) instead of EMLOOLTNOLG. ” Demgegenüber möchte
ich darauf hınweısen, daß bereıts cdie ‚.ben angeführte alte koptische Kpiklese die Wendung
allumınes v»ultum LUUM WD hunc DE biıetet. Somit kann der Redaktor der Anaphora
der 318 äter sehr wohl eıne solche Wendung uch auıßerhalb des Griechischen gekannt
un S16 cdieser FHassung gestaltet haben. Damıiıt ware dann auch der Engpaß vermieden,
annehmen mUussen, daß cdiese Anaphora original äthiopischen Ursprungs ist un! doch
dıe Kpiklese aAusSs dem Griechischen entlehnt hatı be1l der Behandlung der Antwort
des Volkes anuıt den ruß des nesters der äthiopischen Kirchenordnung stellt der ViI
dıe Übersetzung be1ı Brightm 189 “M&y he be wholly wiıth thy spirıt”” neben cdie Über-
setzung Duensings: »und sagt das Volk vollständig: mıiıt deinem Geiste QEe1 EI’«,. Dıie
Fassung be1ı Brightm wird dann weıter kommentiert: there small extens1ıon. Kın
Blick dıe koptische Fassung cieser Stelle 6 -9 Z die Ja miıttelbar der unmıiıttel-
bar die Vorlage des Athiopen darstellt, bringt hıer sofort das erwünschte Licht. Der
Kopte bhıetet 7zweimal: MTENAaOC XODC. Also ist mıiıt der emall extensıon
nıchts! Duensing WAar hiıer näher Ziel! In chiesen Zusammenhang scheinen MIr uch
die Ausführungen über die »Lamm-Epiklese« gehören S5.161/4) Die Entwickelung
dieses Gedankenkreises hebt mı1t der Neigung, Rıtus der Brechung besonders die
gewaltsame ennung, das Sinnbild der Tötung, ausgedrückt W inden. So Eutychius,
Patriarch VO.  S Konstantinopel 582) KAÄLOLC TV COXYNV ÖNAOL 86, 2396 Diese
Vorstellungen sind 1U aut äthiopischem Boden charakteristischer Weise weıter-
entwickelt worden. Unter ıner Art VO.  S Jgnorierung al dessen, was den Gestalten VO.  S

rot un Wein durch Einsetzungswor und Kpiklese bewirkt worden ıst, 1ä.6+t 113  } be1l
der Brechung OChristus VO. Himmel herabkommen, damit jetzt cie Schlachtung, dıe

Tötung vollziehe. Dieser Ausdruck »Herabkommen« steht ‚:WarLr engster Parallele mıt
der Herabkunft des H. Geistes während der Kpiklese. otzdem halte ich f{ür besser,
hier nıcht VO.  S ıner »Kpiklese«, eiıner »Lammepiklese«, sprechen, da der Sınn der
Herabkunft des Lammes J& nıcht die Heiligung un! Konsekration ist. Trst recht halte
ich T'heodor Schermann für schlecht beraten, wWe dieser »Lammepiklese « der
äthiopischen Anaphoren ıne Auswirkung der alten ägyptischen Logosepiklese erblicken
wollte Daher kann ich mich auch nıcht dem Satz uNnserTes ‘1 he fact that the Dioseur
has LWO KEpiclesıs would favour the supposıtıon that ONe of the LWO ıst not genulmne’”
(S. 161) bekennen. Ich glaube vielmehr, daß beıde VO gleichen Redaktor geschaffen
worden sind, weıl jede eıgenes 1el verfolgt. Ahnliches gilt VO  - dem Satız aut der
gleichen Seite I8 18 CUrT10US that thıs Epiclesıs 18 preceded. DYy the prayer of Fraction.”
Weıil diese Kpiklese 7A1 Brechungsritus gehört, ist für mich selbstverständlich, daß
S1e hıer ihren Platz gefunden hat. Trst der Anaphora des JakSar sind »Lammepiklese«
un »eigentliche Epiklese« zusammengewachsen . Mit vollstem Recht hat Vif S. 48 die
Ansıcht Kurıngers über die Bedeutung VOLL halewot abgelehnt. Allerdings habe ich uch
selinen eiıgenen Vorschlag **condıtion ” P Stand) nıcht Salız billıgen können. Der
Zusammenhang scheıint noch eine andere Lösung nahezulegen: der Priester hat 7U

Gebet fÜür dıie verstorbenen » Vorväter« aufgefordert. Damıit sind Bischöfe gemeınt.
Nun hat sich schon auft koptischem Boden un! Abhängigkeit davon auch 1m äthılo-
pischen Bereich dıie (}+ewohnheıit ausgebildet, dem Gedenken cdie verstorbenen
Bischöfe cdıie Namen der beiden lebenden Hierarchen vorauszuschicken. (Einzelheıten



143Besprechungen

der Dokumentatıion hoffen WIT später einmal vorlegen können.) Um 111 qdiese beiden
alg noch lebend VOL der (+esamtheıt der Verstorbenen deutlich abzuheben, g1bt ıhnen der
Redaktor das Beıiwort »selend, lebend«, ber 1ın der typısch äthiopischen FKorm des
Abstraktum » Kxistenz«. Harden War a lso doch nıcht allzuweıt VO: Ziel, als VOTLI'-

schlug: OULr prESEN honoured father. Wenn auch betont, daß den Abschnitt
über e Präanaphora (S 0-5 1LUL iın aller Kürze behandeln wollte, dartf doch wohl
daran erinnert werden, da 118  S A Verständnis der Gebete über e verschiedenen
»Geräte« wI1issen muß, daß diese (G(Gebete ursprünglich Weihegebete aLcH; als solche
haben 916e ich noch bıs heute 1mMm koptischen Euchologion erhalten; vgl Arnold Va

Lantschoot, Notes S5UTr quelques DrLETES qw'1l eonviendranrt de sSUPPrıMeETr dans l”’Ordo
COMMUNWS de In lıturgre eucharıstique ethroprenne DOUT les reserver W mnontıfical (Citta del
Vatıcano 1937 96 scheıint sich der durch KEuringers Übersetzung VOIl ar a]a

Ebenbild bestimmt haben A lassen. ar a]ja kannn aber auch Vorbild, archetypos bedeuten.
Und dann verhert cdıie Wendung jegliches “uyunusual’”?.

Aufschlußreich ist der Beitrag T:  _ Erklärung einer NUr 1mM äthiopischen ext des Sanctus
sich findenden Eigenheit. ewöhnlich wıird dieser Satız folgendermaßen übersetzt VOIC

plen1 Sunt oelı et terTra glorı1a sancta tua. Nachdem der Vi die Schwächen der bısherigen
Deutungen VO.  S Harden un Kurınger gebührend hervorgehoben hat, bringt den
Hinweıs Ullendoris, der miıt scharfem lıck erkennt, daß das äthiopische Wort für
vere 1Ur Prädikat Se1INn kann un die Worte für plen1 coeh et EITa Subjekt 1mMm Satz Se1Nn
mussen. Zu übersetzen wäre ‚Iso folgendermaßen: plena sunt QUAC coelos et terram

replent glorı1a Sancta tua. Die Kıgenart des Athiopen besteht a lso nıcht darın, daß das

plen1 doppelt ausgedrückt ıst, sondern darın, daß oelh et terTra konkreter gefaßt sind.
dasjen1ıge, Was 1m Himmel und auf der rde leht un west!

Wiıe schon eingangs betont wurde, hat der N+t. sich aut estimmte Probleme beschränkt.
Für ınen 7zweıten Wurtf käme Betracht: der an Kreıls der Gebete ZULE Brechung,
ZULL Besiegelung, ZUT Kommunion, mıiıt 770 M außerst interessanten agen, 7z. B e Ver-
arbeıtung des Melchisedech-Motivs;

che die Anaphora einzufügenden Fürbitten;
die Kunstprosa, eın Bereich, AUuS welchem hıer 1Ur dıe häufig angewandte
Wiederholung des Anfangssatzes hervorheben möchten, muüußte professo behandelt
werden ; S1e scheıint 1LUFr ganz gelegentlich mal Rande durch.

Engberding

Hammerschmidt, Hauptmann, KTUu@Zen; Ouspensky,
H- Schulz, Symbolik des orthodoxen und orientalıschen OChrıstentums

Symbolik der Religıionen Stuttgart, Anton Hıersemann, 1962; 28)

Die Sammlung Symbolık der Relıqronen, Aaus der OrChr 1961 154£f TNS

Ludwig Ehrlich, Kultsymbolık ıM Alten T’'estament und vm nachbiblischen J udentum

anzeıgen konnten, rIng 1U  - den eigentliches (+ebiet einschlägıgen and heraus.
Die »orthodoxe« Kirche ist durch dreı selbständıge Beıträge beleuchtet. Hans-Joachım

Schulz zeichnet für den liturgischen art (S 4—39 dıe Eucharistiefeier ; 39038 dıe
Sakramente; 3848 das Kirchen]ahr). Iıe aut die Eucharistiefeier bezüglichen Aus-

führungen offenbaren ınen V{., der seinen Gegenstand beherrscht un:! se1ne Gedanken
flüssig ormulieren weiß Der Ursinn des Inhaltes der Eucharistiefeier w1e se1iner

Ausdrucksformen, dıe geschichtliche Entwickelu cdieser FKFormen, dıie symbolischen
Deutungen In ıhrer Verschiedenheıiıt angefangen VOIl ınem. T'heodor VOL Mopsuestia
über Ps.-Dionysıus Areopagıta, (jermanus 795 Theodor VOL Andıda, Nikolaus Kabasılas
biıs Symeon VO.  } Thessalonich a ll das wird geschickt dargeboten un miteinander
verknüpft, daß auch einer, der SeIn Leben lang ın diesen Welten geweilt hat, cie Dar-

legungen NUur mıt orobem. (jewınn aut sich wirken lassen kann. LWar wıird manchmal
eın Akzent etwas schärter gesetzt; auch wird ein1ges, was sich nıcht leicht ın den Strom
einordnen 1äßt, miıt Stillschweigen übergangen; ‚ber vielleicht entspricht gerade diese
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frische un: komplexe Art AaArnnn ehesten der Zielsetzung der AaNZCH Sammlung. In den
knapperen Darlegungen über die Sakramente un! das Kirchenjahr sınd einzelne Formu-
herungen EeLWwWas unscharft.

Leonıid Uspensky führt In cdıie geistige Welt der Symbolik des Kirchengebäudes un
der Ikone. In sehr gehaltvollen arlegungen stellt betont den orthodoxen Standpunkt
heraus;: manchmal tormt ihn SOa iın eıner gew1ıssen Einseitigkeit AaAus Je länger 11a  S

hest, mehr merkt Man, wieviel der über Se1IN '"*hema 1n sıch rägt, Wäas hiler
nıcht ausgesprochen wIird.

Die Kınzelheıten, WI1e die Ostung der Kırche, dıe Dreiteilung des Gebäudes ın Narthex,
Schiff, Altarraum, cie Ikonen ın der Verschiedenheit der Darstellung der einzelnen Per-
SONEIN und Gegenstände, die einzelnen Attribute, die verschlıedenen Farben a 11 das
wıird WEeNnN uch kurz gewissenhaft behandelt; ‚ber überall merkt IMNal, daß das
Herz des VEr der gelstigen Schau hängt, dem höheren Sinn, der Ausrichtung
aut cdie andere Welt. Nur hlervon gepackt wird, hat den Beitrag richtig verstanden.

Ausgebreıtete Einzelkenntnisse über das ektenwesen innerhalb der russischen ortho-
doxen Kirche oftenbart Peter Hauptmann (S 1-1  )7 Altgläubige, Gottesleute, Clie
Weißen Tauben, Cie Streiter des Geistes, c1ie Irınker der GeistlichenMilch, e Kvangeliums-
christen-Baptisten finden ınNne treffliche Kennzeichnung, cıe gerade be1 der gebotenen
Kürze durch ihre Zielsicherheit hervorsticht. Nur dıe Behandlung der Anhänger des
Alten Kalenders ın Griechenland 5.117/8) hätte deutlicher und schärfer Se1IN können.

Die syrıschen Kirchen haben in aul Krüger ınen sachkundigen Darsteller gefunden
S5. 121—66). Nestorlaner un!: Monophysiten werden gleichmäßig ausführlich behandelt.
Im Bereich der Nestorjaner gefällt besonders die häufige Bezugnahme auft Babaii Q GE
wobel dem eıgene Spezlaluntersuchungen treffliche Dienste eısten. Daneben haben
dıe ogründlichen einschlägigen Untersuchungen VO.  S Wılhelm de Vries reiche Ausbeute
geboten. Kntsprechend der besonderen Zielsetzung der Symbolık der Kelıgronen wırd
dem Begriff des AA (Symbol) In beiden syrischen Kirchen besondere Aufmerksamkeit
geschenkt.

Ihe Darstellung der mıt Rom unierten syrıschen Kirchen erstreckt sich 1Ur über ins-
gesamt Seıiten.

In der Anführung der Literatur ist mıt Recht J]edem vollste eiheit zuzubilligen.
Aber schon einmal eın Sammelwerk w1e das der Anaphorae Syriacae des Raes
mıiıt den einzelnen Anaphoren zıtiert wIırd, dann darf INa  ; nıcht be1 Nr. authören un
dıe restlichen 121 Nummern muit, Stillschweigen übergehen, zumal die Nr. dıe wichtige
Ausgabe der syrischen Jakobusanaphora durch dilo Heiming bhietet

Jıt überraschender Leichtigkeit zeichnet Dr. KErnst Hammerschmidt das iıld der
beıden monophrysitischen Kirchen Afrıkas, der koptischen un der äthıopıischen (S M Z
und Wenn uch der schon manche Einzelstudie auft diesem Gebiete neTrTauSs-
gebracht hat, ist 11a  — doch immer wıeder erstaunt, WwW1e geschickt auft engstem Raum
das Wesentliche zusammenzufügen versteht. Dabeı weıß für jeden Satız aut einschlägige
weıterführende der eingehender begründende Lateratur hınzuwelsen. Allerdings wird
nıcht immer das gerade richtige Werk zıtiert. So hätte D D A  r Aufhellung der in den
abendländischen Quellen testzustellenden Unsicherheit bezüglich des Masob e1INn Hınwels
aut die Aufnahme » Prozession den Altar miıt Kreuz un Hostienkorb« 1 1@egalı
Kunkel, DIDie LTnturgren der Ostkırche (Fulda 19563 Sanz wesentlich beıgetragen. Ebenso
cdıie Nennung VO.  - Arnold Va Lantschoot, Helıarı el Masob OrChrP

Der Ausdruck masöba Ward dürfte nıcht mıt der FKFarbe des Masohb ZUSAaI  1I1-

hängen, sondern muiıt, der Wendung, miıt welcher der Masobh der Laiturgıie begrüßt wırd.
»Du bıst ıe ade VO:  S reinem Gold, worın das Manna geborgen WITd. « (Brightm 308.)
Die mıt old überzogene ade 1mMm Bundeszelt gilt qlsı das Vorbild des Maso6b

Mißverständlich ist, auch der Satız S: 192:; Anm. » Kis gıbt uch ıllegıtime koptische
Anaphoren. « Wenn damıt dıie uns salıdıisch reılich oft 1Ur 1n Bruchstücken erhaltenen
Anaphoren gememt se1in sollen, darf 11121 cdiese nıcht als »illegitim « bezeichnen. Sıe
sınd ebenso legıtim W1e die zahlreichen westsyrischen der äthiopischen der armenischen
Anaphoren.
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Kın Blick nach draußen, auft niıchtchristliche Parallelen, verleiht der Darstellung
einen besonderen Reiz, auch WEn be1 dA1esen Parallelen nıcht muiıt Sicherheit VO.  S

hängigkeıit gesprochen werden kann
Mit besonderer I12iebe werden Jeweils jene 'Teile behandelt, welchen der VE bereiıits

eın persönlicheres Verhältnis hat So regelmäßig der (;esamtbereich des Kultes,
angefangen VO Kirchengebäude über Geräte, (Eewänder, Amter hın /A  — Feler des Kultes
selbst, innerhalb dessen die Eucharistiefeier STETS das Herzstück bildet. Darüber hinaus
die Anfänge des koptischen Christentums und die Krage der ortdauer altägyptischer
Klemente ın ihm

Der gleiche N4 hat heses Mal ber mıt Unterstützung VO.  - Dr. Alßfalg noch
einen Abrıiß der armenıschen Kultsymbolık (S 235—53) angefügt, da, der ursprünglıch ın
Aussicht ZENOMMEN! Inglisian ausscheiden mußte (Gerade anuıt dem Hintergrund
der ‚.ben geschilderten Kıgenart der beiden Abhandlungen über e koptische un Cie
äthiopische Kirche empfhindet 111a die andere Art der Darstellung U schmerzlhicher.
Dennoch wıird uch der achmann cesen Beitrag nıcht hne Nutzen durcharbeiıten.

Das (+esamtwerk bhjetet ıne der bedeutsamsten Übersichten über die östlichen christ-
lichen Kirchen ın deutscher Sprache, welche WITr ZULC e1ıt besıitzen. Nicht mınder nımmt

Iın der SaNnzech Sammlung eınen Khrenplatz e1n. Kngberding
Leıipoldt, Wıdengren, dam, Spuler, Dıetrıch,

KUuckK, Arberry, Strothmann, Gabaın, Reluqgrons-
geschiuchte des Orzents N der Zeıt der Weltreigronen Spuler Hrsg
Handbuch der Orventalıstik, AbDt:. A Abschnıiıtt, Leiıden-Kö6öln
1961. brosch.. 8il 554 5., Taftfeln Übersichtstafel, 55 GId

Der NEUE Band des VO.  - Spuler Hamburg herausgegebenen Handbuchs der Orzen-
talıstık bietet eın reichhaltiges Nachschlagewerk über che Religionen des Orients (n dem
1M Titel bezeichneten Zeitraum), dessen eingehende W ürdigung die Kraft eines einzelnen
Rezensenten tast, übersteigt. Auf 514 Seiten ist hier VO.  > bekannten Fachleuten alles
zusammengestellt, Was e gegenwärtıge Forschung auft diesem (Gebiet A asch hat

Der and begınnt miıt einem Abriß über »Frühes Christentum i1m Orient (bıs 451)«
0 3—42) AUS der Feder des Altmeisters ‚JJohannes Leipoldt. Wıe alles, WasSs VO.  — Leipoldt
stammt%, enthält uch diese Studie ıne Fülle VO.  S Material un Anregungen, wobhbel | 7 E
poldt uch Einzelproblemen (wıe der Symbolgeschichte des Fisches, den altägyptischen
lementen 1m koptischen Christentum, den Zusammenhängen zwıschen der Gestalt
der Madonna und der Isiısverehrung) nachgeht, Cie iıhn schon öfters beschäftigt haben

Daran schließt sıch he Darstellung der »synkretistischen Religionen« (S 43562 VO.  -

(+e0 Wıdengren, dem bekannten schwedischen Religionshistoriker und Orientalisten,
&. der sich mıt den Mithrasmysterıen, den kleinasıntischen Religionen, der syrıschen
und der ägyptischen Keligion (soweılt 1E unter den Begriff des Synkretismus fallen)
beschäftigt. In einem weıteren Abschnitt behandelt Widengren che Mandäer (S 83—-101),
ın einem eigenen Unterabschnitt (S. I8—100) uch chie Sabier, 1Nne syrisch-heidnische
Religionsgemeinde ın Harran In Mesopotamıen.

Adam wıdmet eine sehr raägnante und gediegene Stuche dem Manıchäismus
(S

Das Kernstück des Bandes bilden die sieben Abschnitte VOILl Spuler über dıe
orientalischen Kirchen (nestorlanısche Kirche westsyrisch-jakobitische Kırche
S.170-216;: Maronıten s.21(=25: Thomas-Ohristen ın Sudındıen 5.226-—-39:; armeniıische
Kırche 5. 240-68; koptische Kirche 5. 269—-308; äthiıopische Kiıirche 5S. 309—-158). Spuler
behandelt vorwiegend cdie außere (+eschichte cieser Gemeinschaften, ie ın den einschl:
gıgen Publiıkatıonen oft kurz wegkommt. Daher erscheinen INır se1ine sieben Beiträge,
die VO.  > der umfassenden Kenntnis der Gesamtgeschichte des Vorderen und Mittleren
Orients des Verfassers getragen sind, al< ıne wertvolle Krgänzung der Fachlhiteratur.
Als geradezu einmalıg MUu. cdie tafelartıge Übersicht über cdie komplizierten Ver-
hältnısse iın der Aufgliederung der Thomas-Christenheit (ZW. 238/239 bezeichnen.
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VDer Abschnitt über das yorientalische Judentum ın seiınen relıg1ösen Vorstellungen
VOILL der nachbiblischen eıt bıs zur Gegenwart« (S 325—404) hat Dietrich /A

Verfasser, der bereıts ım Handbuch der Orzentalistik 111 (Semitistik) dıe hebräische Lateratur
der nachbiblischen eıt (S behandelt hat

Die Welt des Islams ist ın mehrere Abschnitte aufgegliedert un verschiedenen Ver-
fassern zugeordnet worden. Dem Hallenser Orientalisten ück ist die Darstellung
der »Religion des sunnitischen Islams« (S 405—448) verdanken, der englische Beitrag
»Sufism « (S 9—75) stammt VOoL Arberry, der Beitrag »Schuten un Charid-
schiten« (S 6-—95) VOIN dem Maı 1960 Hamburg verstorbenen Stroth-
1112 1111 In eiınem etzten Abschnitt befaßt siıch V, (G(abaıln mıiıt dem » Buddhismus ın
Zentralas]ıen« (S 496—-514). Eın ausgezeichnetes Register VO.  o Seiten beschließt den and

Kıs waäare verfrüht un überdies ın diesem Rahmen nıcht möglich, den einzelnen
Beıträgen eingehend Stellung nehmen. Sicherlich werden verschiedene der hier VOI'-

getragenen Ansıchten noch 1ın die Kontroverse eintreten, VOL allem Wıdengrens
Ansıcht über die Entstehung der Mandäer. Hier scheıint MIT doch die jüdisch-westsemitische
Schicht gegenüber den mesopotamischen Klementen etwas stark ın den Vordergrund
gerückt. Auch sprachlich hätte der Herausgeber ın Wiıdengrens Beıträgen manches
verbessern sollen. Zu der Frage des Mess]as ben Joseph den Manı dem (+ekreu-
zıgten gleichsetzt, ware noch das uch VO.  - Hurwiıtz nachzutragen: Ie (z7estalt des
sterbenden M essias Studien AUS dem Jung-Institut, Zürich VLE (Zürich-Stuttgart
1958 In der Bibliographie der äthiopischen Kıirche abe ich mich 318 vergebens
gefragt, aru meıne Komtische Gregorvosanaphora hier erscheint. 399 Die Patrologıe
VO.  = Altaner ist bereıts 1958 Auflage erschienen. Die Bibliographien der orlen-
talischen Kirchen hätten vielleicht noch eLwas erweıtert und ausgeWOSCHNECL gestaltet
werden können. Nützlhlich ıst ‚ber die einıge Maljle ın wenıgen Worten beigefügte Beurteilung
einzelner Publikationen.

Wenn 113  - den and als Gesamtheıt sieht, wird INa  w dem verdienstvollen Heraus-
geber des »„Handbuchs« die Anerkennung nıcht können, da ß diesen wichtigen
e1l In gediegener un zuverlässig orıentierender YKForm herausgebracht hatı (Jerade
be1ı Handbüchern muß zuverlässiıge Information der oberste Leıitsatz se1IN. Ich bın sıcher,
daß cdieser schöne and bald ınen Platz auftf dem Schreibtisch jedes Fachgelehrten finden
wird. Krnst Hammerschmidt

uan Mateos SJ, Le T’ypıcon de Ia Grande Eglıse. Ms Sarnte-Orovn 40,
secle. ntroductkvion, Terxte CrubuQuUE, Traductvon el Notes Tome Le cycle

des douze MOS Orijentalıa Christiana alecta, 165 (Roma 1962; V1
38Q 5.)

Als Anton Baumstark sSeINE eindringenden Untersuchungen ZU T'ypıkon der Hs
Patmos 296 anstellte vgl Jahrbuch für Liturgiewissenschaft 11926]Eunı OrChr
11928| 1—32), empfand als starke Behinderung, daß keinen Zugang hatte einem
der bedeutendsten Zeugen der gottesdienstlichen OÖrdnung der Großen Kirche, der
durch cdıe Reichhaltigkeit ihrer Angaben ausgezeichneten Hs Agıu Stavru Ja
sollten noch mehr a,ls Jahre vergehen, bıs dieser Zugang erschlossen wurde. ‚Jetzt
hat sich Juan Mateos, der ge1t mehreren Jahren Wwı1e eın lon1ler der Wissenschaft VO.  w

den ostchristlichen Liturgien cdient, diıeser verdienstvollen Sache miıt großem (jeschick
aNSCHOMMEN, Der vorliegende erste and behandelt das unbewegliche Kirchenjahr
VO. September bıs August

Vom oriechischen ext der Hs werden ‚ber 1U cie eigentlich liturgischen Angaben
geboten; das AL Material, welches das Synaxar betrifft, ist grundsätzlich ausgeschieden
worden. Diese Maßnahme ist, durchaus verständlich, da Ja dıe Veröffentlichung der
Liturgiewissenschaft dienen soll un da für das Synaxar dıe Veröffentlichung des Sir-
mondianus un verwandter Hss durch Delehaye Actass Prop. Nov ZUTT Verfügung
steht. Neben der Haupt-Hs. werden uch herangezogen die Hss Patmos 2268 Oxford,
Auet. 5, 10 VO. ahre 13329, welche bisher noch nıcht beachtet worden ıst; Parıs,
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ıbl Nat., GT 1590 uıund Gr 1587 Gerne hätte 118  ; e1n Wort darüber erfahren, aru

die Auswahl auf diese Zeugen beschränkt wurde.
Die Übersetzung ıst miıt Recht 1ULC ıne sinngemäße; alles, Was für das Verständnis

überflüss1ıg ist, ist ausgelassen; alles, Was das Verständnis fördert, Klammern beigefügt.
Die topographischen Angaben der Hs sind durch Hinweise auf Janıns beide aufschluß-
reichen Werke orıffiger gemacht worden.

Kıne Introduction unterrichtet über die benutzten Hss., den Ursprung un die Datıe-
rung VO.  - un! und bringt kurze Schemata ZULC leichteren Einordnung der Angaben
der Hs Be1l der Krörterung der Datierung VO.  - wird auch die Tragfähigkeit der ATgu-
mente geprüft, welche Baumstark geinerzeıt scharfsinnig herausgearbeıitet hatte. Auch
iıch bın miıt dem Vf darın eINIg, daß das Fehlen des palästinensischen Kinfiusses kein
sicheres Argument für die Ansetzung der Entstehung VOIl VOL 900 abgibt; daß das
Fehlen des estes der Orthodoxıie äahnlich beurteilt werden M1

Dasselbe mMu. dann aber auch für folgende Tatsache gelten: Die Keler der Enthauptung
des Täufers August fand ge1t dem 1MmM Prodromos-Kloster des Studios S5Da

g1bt ahber noch »IM Sphorakiosviertel« meınt dazı: eCc1 confirme notre datatıon
du 1115S, (S d66 Anm 2) Ich glaube nıcht diese y»conhirmatıon«. Denn der Sirmon-
dianus, der für diesen Teıil mıiıt Sicherheit autf das datieren ist, bietet eben-
falls noch dıe Ortsangabe W16 Also auch hier Beibehaltung 1NnerT äalteren Angabe ın
Jüngeren Zeugen!

Das Fehlen vieler topographischer Angaben führt wiederholt auf « adaptatıon
l’usage d’un monastere S1tue dehors de 1a capıtale » zurück. Wie soll ich damıt die

Beibehaltung mancher, fast wI1e ausgefallen anmutender topographischer Angaben 1n
vereinıgen ? Diese Gründe scheinen MIr noch weıterer Untersuchung bedürten.

Mit kühnem Schwung übersetzt S. 15 KoOvotAxvtLyvovL OU VE0OU SV TOLC "ArTo6TtTOAOLG
« Constantın, le plus recent des apötres ». Dazu 1st auf folgendes hinzuwelsen:

bezüglich der Wendung: SV TOLG (& yYLOLG) ATOGTOAOLG:
LLVOLN TOU LEYAAOU (DEeod0ocL0uVv Z OU BAGLAEAC SV TOLCG A YLOLG AÄTOGTOAOLG.
LLVYAN TCOV SV zUuo2ßer LLVYAN YEVOLLEVOV BAGLÄEGV KOvotoxvtLvouL KL MopxıoxvoU
XXl TV TEUVOOV XUTOU, SV Meycaın EUKAÄNGLA. XAl) SV TOLCG A YLOLG AÄTNOCTOAOLG.

HI LLVNELN KL TNG SV güuceßeL TN LV YEVOLLEVNG BAGLALGONG EüSoxtiac SV TOLG
X YLOLG AÄTOCTONOLG.

VIIL LLVNAN TV SV güuceßer ANGEL YEVOLLEVOV BAGLALOGOGV ILovAyepiac ”L, KioNvnNG.
meEAELTAL ö NTV GÜVAELC TOLC A YLOLG AÄTNOGTOAÄOLG.

15 VIL LULVNN OU SV zucEßet LLVNUN YEVOLLEVOU BAGLASGC ” |O0UGTLVLAXVOUD TOU VEOU
gu TOLG A YLOLG ÄTOGTOAOLG.

Die Terminologie ist eindeutıg: In den genannten Fällen ist f018S haqrors anostolors
ıne Ortsbestimmung, also wohl auch 1m strittigen Fall;

bezüglich der Wendung: TOU VEOU!
Des öfteren wird ın der Hs damıit eın jüngerer Träger desselben Namens bezeichnet,

November eın Stephanos, ulı ein Justinıian, UuSW.

Vor allem ber vergleiche 111Ea:  S mıt dem kurzen Satız September die feijerlichen
Wendungen Maı TEÄELTAL ÖS XÜTOD GÜVAELG 2\‘ AYLOTATY) Meyaın ‘Exxhnote
V, TOLC "AyLOLG °AToct6öA0LG AL SV T OeLm XÜTOD V A XLVOTEDVN TNC Boyvou, OU
TATPLALOYXOU A  XL OU BAGLAEwCG HXL TNG GSUYKANTOU WETA TNC ALTYNC SXELOE TAOAYLVOLLEVOL XL,
TV OeLov AELTOUPYLAV XL WÜOTAYOYLAV EMTLTEAOUVTOC.

Dazu dıe ausführliche Schilderung der Akoluthie Troparıon; Prokeimenon; Apostolos;
Alleluila mıt Ps ‚  9 Evangelion un Koinonikon. Nıchts davon September,
nıcht einmal eln Hinweıs, der sonst iın ähnlichen Fällen nıcht fehlt! So glaube ich nicht,
daß cdıie Redaktoren des T’ypiıkon hier Konstantın Gr. dachten.

Kıs bleibt dıe Schwierigkeit der Bezeichnung OU SV A YLOLG. Dennoch glaube
ich nıicht, daß aus dieser Bezeichnung mıiıt Notwendigkeit gefolgert werden muß, daß
sich um Konstantın Gr handelt.

eınıgen Stellen möchte ich cdie Angaben der Evangelienabschnitte etLwas anders
gefaßt sehen:
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So beı der Bestimmung des }_Evgng\el?upas un September: g1ibt AaAnı ‚JJoh 1915
8,20-39; L W, Ich glaube, daß die Angaben der Hs bestimmen sind :
Joh 19,6; 9—11 USW.

Zum Oktober, Dezember, Februar ( wird eın ext, AaAuUuS als
21,12-19 bestimmt; 20. September aber derselbe ext qaIs

Letzteres halte ıch nıcht für rıchtig. Zum August ist sowohl 1M griechischen ext
WwWI1e ın der Übersetzung Mt ın Mk korrigleren. Die un Dezember vorgeschlagene
Korrektur m.  3  n OLKXOÖEGTOTN 1ın EXCX TApÜEVOLG halte ich nıcht für notwendig. Die
1MmM griechischen ext angegebene Abschnittsziffer weılst aut Mt 2 .9 hın Damıt erhalten
WIT folgenden ext OLOLOON BaoıAeLA TV 0UOAXVÖV VT OLXOÖEOTIOTMN), QV  SX KXLEOTN-
OEV XUPLOG vn  nı) NC OLKA TELAC XUTOD Dann schließt sich die Periıkope VO.  S den

Jungfrauen Ks hegt Iso Sal keine »NımM1S longa PEer1CcOPEe « VOTL
Wo viele falsche Zahlenangaben VO  S korrigiert erscheinen, hätten uch die

unrichtigen Zıiffern 1 Rahmen der Kyvangelienabschnitte korrigiert werden sollen. Ich
e116 11UL folgende : Zum September: 09 STa O vgl auf derselben Seite 81
zZUuU . Dezember: OL STa QLÖ‘, vgl ZUM Januar; ZU. 2 März STa T
vgl Oktober, Dezember, Juni USW.; ZU Maı EG STA Z vgl Dezember,

uh USW.

ber a,|| ciese un ahnhliche Mängel beeinträchtigen nıcht che Möglichkeıit des unNns6-
hınderten Zugangs einer hıturgiegeschichtlichen uelle ersten Kanges. ‚Jetzt sınd allı
Fachleute aufgerufen, diese Quelle gründlichst ZU untersuchen, parallele Quellen auft-
zuspuren und veröffentlichen und schließlich e Geschichte des 1ypıkon der Großen
Kirche ZU schreiben. uod Deus bene vertat! Kngberding

Otto Demus, T’he Church of San Marco unN Vennıce. Haıstory, Architecture,
Sculpture Dumbarton Qaks Studies (Washington, 1960:; 8l
226 118 Abbiıldungen auf Tafeln).

D‚ welcher sıch se1t mehr als Jahren mıit dem Markusdom Venedig beschäftigt
un bereıts 1935 eıinen 108 Seiten starken Band über e Mosaırıken v  S Marco un
Venedig herausgebracht hat, legt 11UT : ıne umfassende Darstellung der (z+eschichte Venedigs
und der Architektur und der Plastik SEeINES einzıgartıgen Domes VO!  b Diese Arbeit War

ursprünglıch 11Ur q IS Kinführung eiıner nochmaligen Untersuchung der Mosaiken
gedacht, hat sıch dann ‚ber als umfangreich erTwWIıESEN und erscheıint daher a IS selh-
ständıges uch

Venediugs (zZeschichte (S 3—60) beginnt SaNz bescheiden 1mM Schatten des byzantinischén
Reiches. Um 600 werden Cie Siedlungen aut den Lagunen VO Verwaltungsbezirk strien
getrenn und als ducatus eın selbständiger Mıhlıtärbezirk, unter dem EKExarchen VOILl
avenna. 126 wird ZU ersten Mal der dux Ursus VO.  S den Ortstribunen und dem Klerus
gewählt. Der Nandel VO.  S der Unterordnung unter Byzanz über e Suzeränität ZAUL.

völlıgen Unabhängigkeit wird sinnenfTfällig ogreifbar 1 Wechsel des Stadtpatrons: der
Byzantıner Theodorus muß dem Apostelschüler Markus weıichen. Markus wurde nıicht
Stadtpatron, weiıl 11a gerade KRelıquien VO.  - ıhm bekommen hatte; sondern cCie Keliquien
fanden sıch ein, weil 108128  - S1e brauchte!

San Marco albs Banu (S) Von seinem Vorgänger 'Teodoro w1ıssen WIT kaum
mehr a ls che KExistenz. Das erste San Marco wurde bald nach der Übertragung der Reliquien
des Heıligen begonnen. Bıs den Ausgrabungen Forlatıs 1MmM ‚Jahre 1950 W ar 1a all-
gemeın der Ansıicht, daß cdieses erste San Marco eıne dreischıifige Basılıka, Das
Hauptschiff Je1 durch 1ıne Apsıis, die beıden Nebenschiffe 1Ur durch 1Ne gerade Wand
abgeschlossen SCWESECN., Be1 den Ausgrabungen ber zeıgte sich, daß sich dort Jal keine
Manuerreste fanden, WO S1e sich nach jener Ansıcht hätten finden mussen. So kam Forlatı

der Ansıcht, daß uch das erste San Marco ıne Kreuzkirche WaLrL. Ihre Maße werden
1 wesentlichen denen des heutigen San Marco entsprochen haben.

Das erste San Marco nel 976 eiıner Feuersbrunst ZU OÖpfer. Über cdie Art der Wieder-
herstellung sSınd WIT nıcht genügend unterrichtet. Ieser zweıte Bau wurde hne daß
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eın zwingender Grund ersichtlich wäre zwıischen 1063 P — M ?) un 1094 durch einen anderen
Bau ersetzt. Dieser entspricht 1M wesentlichen dem heutigen San Marco. Kreılich wurde
ımmer wleder eLwas hinzugefügt der geändert. Doch ist. nıcht eicht, 1im einzelnen
Nnau SCNH, Was alles hinzugefügt der geändert wurde. Sıcher 1st, daß der Nord
un der Südflügel des Atrıums TST später angesetzt wurden. Im Inneren verursachte
der Schub der Kuppeln WIEe cdıe dekoratıve Ausschmückung, welche die Schließung mancher
Fenster nach sıch Z0O9, nıcht wen1ger Veränderungen.

Von besonderem Interesse ist, für uUuns das Verhältnis dieses (ontarını-Baus seiInem
Vorbild, der Apostelkirche Justinians ın Konstantinopel. Die Grundidee ist, zweıftfellos
cdieselbe; aber schon die Ausführung des Mauerwerkes weist; charakteristische Unter-
schiede auf die Ziegelsteintechnık mıt, den dünnen Mörtelschichten un der romanische
Charakter der Nischen weılsen klar auft ıtahlenische (+ewohnheit hın Ferner: Cie Apostel-
kırche hatte Ostarm des Kreuzes keine Apsıs, sondern eınen geraden Abschluß;
San Marco dagegen hat ıne Hauptapsıs un Wwel Nebenapsıden WI1e be1 eliner Basılika.
San Marco hat, selinen Mittelpunkt nıcht unter der Mittelkuppel, sondern ın der Ustapsıis.
Hier steht der Altar, durch dıe Anlage der Krypta noch überhöht. Demgegenüber ist;
der Raum ıunter der Mittelkuppel 111  — Sahnz schwach herausgehoben. Die beiden Kuppeln
über den Seitenarmen S1nd kleiner al< c1e Kuppeln über der »Hauptachse«. San Marco
ist ISO sowochl dem Grundriß Ww1€e dem Aussehen nach keine Kreuzkuppelkıirche miıt gleich
langen Armen, sondern mehr ıne »Kuppelbasıilıka miıt seitlichen Anbauten«. Dennoch
darf San Marco qa,Is ıne Nachbildung der Justimi1anıschen Apostelkırche gewerte werden;
]& unter den noch vorhandenen Nachbildungen ist; S16 cie getreueste. (S Front In
Perigueux dürfte nıcht unmıiıttelbar aut che genannte Apostelkirche zurückgehen, sondern
direkt auft San Marco.) Die Wahl dieses (GGrundrisses dürfte etzten Endes nıcht bloß aut
allgemeıne kulturelle Verbindungen miıt Konstantinopel zurückzuführen se1n, sondern
VOL a,llem aut das Bestreben, dem 1TEUEIN Bauwerk den Ruhm der Aposteln zZU sıchern!

Über che Plastık ıN San Marco exıistiert bıs Jetzt TOTZ bedeutender Vorarbeiten noch
keine maßgebende zusammenfassende Untersuchung. Daher wıdmet. sich d1iesem
Gegenstande mıt vielleicht noch größerer Sorgfalt als den bisher behandelten Gegen-
ständen S. 107-90) ‚Jedes einzelne Stück wird autmerksamst geprüft nach Herkunft,
Alter, Künstler, Stilrichtung, Sınn des Dargestellten. Manche Stücke stammen direkt.
AuUusSs Byzanz, andere siınd Nachahmungen solcher ımportierter Stücke, wıeder andere sınd
selbständige Arbeıten der unstwerkstätten Venedigs. DiIie meisten Stücke sind nıcht
durch cie Architektur erforderlich SCWESCH; erscheint ıe Nordfassade als bloße
Sammlung einzelner Reliefs und ıe Südfassade WwI1]1e ıne tormlose Anhäufung VOIl Trophäen.

Kıs fäallt. nıcht schwer, den VOTL® 1.() ‚Jahren ZU ersten Mal VO  S ihm ın Cdie Kunst-
geschichte eingeführten Begriff der venetianischen Protorenalssance 1m hıer
noch einmal (vor allem mıiıt a{ ihren uancen hechtvoll aufzuzeigen: Bezie-
hungen DA heidnischen römıschen Kaiserreich, T byzantınıschen Reich der Komnenen
und Angelol1; der Hauptakzent hegt ‚ber aut der Wiederbelebung der Idee des christhich-
apostolischen Weltreiches einNes Justinian un eINes Konstantıin Gr Kın geW1SSeET
Gegensatz Z alten Rom 1ä.0t siıch nıcht verkennen. Dieser CHNSC Blick War auch e1in
Grund mıt, dafür, daß diese Protorenalssance 1Ur VO.  S kurzer Dauer War und nichts
Überragendes geschaffen hatı

Im Ansatız der berühmten vier Säulen, welche das Zaıborium über dem Hochaltar
tragen, bekennt sıch bezüglıch der beiden östlichen Ilar ZUT Entstehung 1m Ducento;
bezüglich der beıden westlichen 15.6t Se1IN Urteil iın

Den Höhepunkt erreichte die venetjlanısche Plastık wohl ın den Bögen über den
delitenportalen der Westfassade.

Auch islamisierende und gotisierende Einflüsse lassen sich feststellen.
Besonders hervorgehoben sge1]len noch ein1ıge Deutungen: Dıie dargestellten Personen
der Westfassade stehen da, als Hüter des Heıiılıgtums; die vier Pferde über dem Haupt-

eingang rutfen die Idee der Quadrıga aut den römiıischen Triumphbögen iın Krimnerung;
eın Relief der Nordfassade stellt nıcht ıne christhche Heilige noch ıne Viktoria,
sondern ıne Fortuna dar.
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All das wıird vorgetragen mıiıt einer SOuveraänen Beherrschung des Stoffes, auch hın.
sichtlich der Parallelen ın anderen Baudenkmälern, muiıt ebensolcher Beherrschung der
einschlägıgen Laiteratur und der einschlägigen Ansichten anderer Fachgenossen. Lichtvolle
Korrekturen anderer Ansichten überzeugen ebensosehr wI1ıe die abgeklärte Formulierung
der eıgenen Meinung. Engberding

dauget Biblvogranpkie des LTaturgrves Orzentales (  0  ) BRom 1962
143

Zu orößtem Dank hat sıch der alle verpflichtet, dıe sıch für dıe ostchristlichen
Liturgiıen iınteressieren, da jetzt SeEINE zunächst 1Ur als »Übung« der Bıbliothekar-
schule der Vatikana angefertigte Zusammenstellung auch der breıteren Öffentlichkeit
zugänglich macht. Ks handelt sich dabe1 1LUFL 198  3 die bıbliographischen Data der einzelnen
Arbeiten, nıcht irgendwelche Stellungnahme ihnen. VDer Begr1ff vostchristliche
Liturgien« ist, 1mMm weıteren Sinne CNOMMEN, umfaßt ‚Iso auch die byzantinische Liturgie
miıt deren Zweıgen. Nıcht aufgenommen siınd Arbeiten, welche iın russischer, rumänischer,
griechischer, arabischer, armeniıscher UuUuSWwW. Sprache erschlenen sind, uch nıcht die Artikel
ın Lexıika un Enzyklopädien (mıt Ausnahme des DACL

Überall merkt, 119a  - den Fleiß un cdie Sorgfalt, welche sowohl aut die Sammlung der
'Titel wIıe aut G((enauigkeıt der bıbliographischen Angaben verwandt worden sind. Daß
dennoch be1i der Vıielzahl der rte un! Stellen, welchen heute einschlägıge Arbeiten
erscheıinen, einN1ges übersehen ist, braucht nıcht wunderzunehmen.

Nıcht dıe his unter eın und derselben Nummer verraten, WIe bıs Z  S etzten Minute
das Materıial herangeströmt ist, neın auch das Kegister rag Spuren solcher »Nachträge«.
So wıird INa.  S vergebens »Moussess 1951« suchen; aut selnen Platz hat sich Graf gesetZt;
vermutlich sollte da aber Moussess, La hturgıe chaldeenne Aes Amötres PrOrChr

stehen, eın Aufsatz, den 1132  } schmerzlich vermißt!
Für den Fall, da ß ıne zweıte Auflage In Krwägung gEZODEN wird, sollte 11a  Z folgende

»Schönheitsfehler« nıcht übersehen: NrT. 346, Grelot, EKtudes S5UT le Papyrus d’ Kle-
nhantıne ist, tılgen, da sich dabeı ınen Papyrus handelt, welcher AuUSs dem B3  b
Y{ stammt und das damalıige jJüdische Passahtfest beschreibt. In Nrt. 4928 ist. Ostlıch
und Oösterlıch verwechselt worden. In NrT. 373 ist. 1912 30a 11 lesen.

14 Frankfurt Main (Sta KRhein) Im Verzeichnis der Sigla fehlt
Rıvısta Liıturgica; bedeutet sowohl erxts AaANı Studrzes WI1Ie uch T’heological Studizes
(Woodstock Md.)

Möge das treffliche Hilfsmittel eıfrige Benutzer finden! Kngberding
Daumbarton Oaks Papers 1959 Washington 273

1071 George Ostrogorsky, T’he Byzantıne Emprre N the orld of the seventh
CENVUTY, befaßt, sıch zıunächst, mıiıt, den »Sklavinilae K, worunter Verbände VO.  S alawıschen
Stämmen auftf dem Balkan versteht, welche ‚:WaLr keine eigentliche politische Selbständig-
keıt besaßen, ‚ber doch Ssch iıhrer völkischen Geschlossenheit der Regilerung iın Kon-
stantınopel vıele Schwierigkeiten bereıteten. Die Schranke, welche diese »Sklavın1ae «
zwıschen dem Westen un: dem Osten errichteten, trug mehr Entfiremdung dieser
beiden Welten bel a,ls die Angriffe der Araber Z See (gegen Henri Pırenne). Daneben
trıtt als weıterer entscheidender Faktor die Notwendigkeit, siıich gegenüber der Bedrohung
der Ostgrenze des Reiches durch Perser un Araber durch Bündnisse Hılfe verschaffen.
Daher die überraschend reundlichen Beziehungen dem 1ecUu gegründeten bulgarıschen
Großreich WIe auch den Chazaren. Quellenkunde W16e Sicherheit der Linienführung
verraten den Meister der Geschichtsschreibung des byzantınischen Staates (vgl aber
auch ByZ 11960]

2344 Peter Charanıs, Ethnıc Changes N the Byzantıne Emprre un the Seventh
Century. der sich schon oft der KFrage des Eindringens der Slawen In den
Peloponnes un aut den Balkan geäußert hat, ebt hler nochmals dıe Bedeutung dieser
V ölkerbewegung hervor, schickt ‚ber diıesen Darlegungen ıne gyut belegte Untersuchung
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über das Völkergemisch Kleinasıen OTauUSs (das Fortleben einheimischer
Sprachen, dıe Gräzisierung der Unterschichten, die Bedeutung der eindringenden
Armenier). Nur der (Haube Uun: die Sprache hıelten das AUS vielen Völkern und
Stämmen sich zusammensetzende byzantinische Reich 1U 1INENMN.,

4566 George Ostrogorsky, Byzantıne (ıties the Harly Mıddle Ages, greift
die Grundlage der Arbeit VO.  S Kazdan Byzantınısche tädte (russisch

Sovetskapa Archeologuja 21 11954| 164-83) . indem m1t Recht das Ungenügen
der Beschränkung auft Bronzemünzen dartut Die Heranziehung VO.  > (G(oldmünzen erg1ıbt
C1M anderes Aıld Die byzantinischen Städte des Mittelalters, VOL allem Klemasıen,
überstanden e stürmischen Angriffe, sıcherten den Fortbestand der Münzwirtschaifit
und damıt den Wohlstand des Reiches Das Krgebnis wird erhärtet durch cie Unterschrifts-
listen der Konziılien VO.  - 680 692 187 869 un 8779

Robert Lopez, T’he Role Of Trade fthe CONOMUC Kead)ustment Of
Byzantvum the Seventh Ventury In Besprechung VO:  a Medreval T'rade the
Mediterranean World welches Lopez Verbindung mı1t Raymond 1955 heraus-
gebracht hatte vgl ByZ atte ölger hervorgehoben, daß
Dwichtige Stellen, welche uns Eınzelheiten des byzantinischen Mittelmeerhandels
Einblick gewähren«, keine Aufnahme gefunden hätten Diese Abhandlung ze1ıg zunächst
dreı Grundzüge der Entwickelung des byzantınıschen Handels Jh auft das An-
wachsen des Seeverkehrs, die »militärische Krisis« worunter den Verlust VO  5 Syrien
Agypten, oTroßer Teile Afrıkas Italiens un des Balkans versteht) die Abnahme der
zentralen PEFa kaiserlichen) Regelung un Kontrolle des Handels; dann behandelt S16

die Umstellung auıt Goldwährung,Hauptfaktoren der Wirtschaft I Jahrhunderts
die Bedeutung des Seıdenhandels die hohen Zinsforderungen un che Seekaufleute
Dabei kommen M der früher übersehenen Quellen :;oll T7E Auswertung Die Ver-
trautheit des V{f mi1t den agen der Wirtschaft machen diese Darlegungen
richtungweisenden Abhandlung, WEl auch über Einzelauffassungen andere Ansichten
erlaubt sind

John Teall T’he Gramm Supply of the Byzantıne mMpPrre, E1n Auszug
AaAUuSsS philosophischen Doktorarbeıt der Y ale Universıty, verarbeıtet 6111 um{fang-
reiches Materıial welchem VOL allem anıch die Einzelbiographie gebührend berück
sıchtigt wiıird Bedarf Getreide, Deckung un! Vertellung byzantınıschen
Reich des 11 stehen hier Z KErörterung, mi1t besonderer Berücksichtigung der
Hauptstadt un des Heeres Zunächst wird festgestellt da ß dıe bisherigen Anschauungen
über die Getreideversorgung 1 byzantinischen BReich bhıs 600 uch heute noch Gültig-
keit besitzen. Dagegen ergibt siıch für das die überraschende Feststellung,
daß TOUZ des Verlustes der Kornkammern VO:  - dyrıen un AÄgypten das Gleichgewicht
zwıschen Bedart un: Deckung nıcht sehr durch Vermehrung der Krzeugung als viel-
mehr durch Verringerung un! Entflechtung des Bedartfs erhalten bleibt Im nımmt
die (Getreide erzeugende Bevölkerung wıeder ZU; der ang des Brachlandes scheıint
abgenommen haben Im werden die Erzeugungsmittel auıts außerste angespannt
alles Jäuft aut 18815 NeuUue Ara hinaus, welche ıch für dıe (Jetreidewirtschaft schlecht AaAUuS-

wirken sollte So kannn INa  w a lso für e eıt VO.  S 600 bıs 1000 nıcht eigentlich VOLL

Anderung der Getreidewirtschaft Gegensatz früheren Jahrhunderten sprechen
Alles läuft vielmehr aut 1116 NeUE Art der Ausbalancierung hinaus der Frage der
Bedeutung der ep1ibole schheßt sich der Ansicht Dölgers

dirarplie Der Nersess1an, T’he TMENAN Ohronıucle 0} the (Vonstable
Smpad 0} the ‘ Royal Hiıstoruian Veranlaßt durch die Neuausgabe dieser Chronıik
durch Serope Akelian (Venedig 1956 Tste Ausgabe Moskau 1856 zweıte Parıs 1859
beıde nıcht mehr Buchhandel) macht che Vf mM1 der Geschichte der zugrunde gelegten
Hs ihrer Benutzung durch Robert Blake aut dem Internationalen Byzantınısten-
kongreß Parıs 1948 dem Verhältnıis den beiden bisheriıgen Ausgaben (letztere sind
1Ur Kürzungen) : C'hronık des Matthäus VO.  — Kdessa un m1 Einzelheiten des Inhalts
bekannt Idie Angaben beziehen sich ant cdıe eıt VO:  o 1163 bis 1273 un berücksichtigen
die gesamte Geschichte des Nahen Ostens Der Verfasser heser Chronik 1S% noch be-
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rühmter geworden durch Se1Nn »Reehtsbuch« (vgl. dessen Ausgaben durch ‚Josef Karst
Straßburg un Galstıan | Krıwan

Andrew Alföldı, (ornultı : T’eutonıc Uontingent un the ervuCce 0} (J0on-
stantıne the ({reat anıd S Aerisıve. Role un the Battle nml the M ılıan Brudge. Vor mehr als

Jahren entdeckte aut dem Sockelreliet des Konstantın-Bogens Rom aut dem
Schild 1Nes Offiziers gegenständıge, breıt, ausladende Bocksköpfe, die als Abzeichen
der eornutı deutete. Die KEntdeckung desselben Zeichens aut eıner kleinen Bronzestatue
Konstantıns Gr 1m Art Museum of Princeton University 1ä.t den Janzen Fragen-
komplex noch einmal1 aufgreifen, vertiefen un Forschungsergebnissen, die inzwıschen
geäußert worden sind, Stellung nehmen.

Marvın KOoss, Bronze Statuettes o} onstantıne the ({reat. Die ben be
handelte Statuette gehört ıner Gruppe VO.  = Bronzegewichten, VO  - denen noch vlier
weıtere Kxemplare den Museen Kuropas und Amerikas bekannt sınd. stellt chese

und bemerkt, Alföldi habe au ßer Z weiftfel gesetzt, daß al chese Gewichte auf
e1IN einz1ges Original zurückgehen, welches Konstantın den Großen darstellte.

18510719 (dazu Tafeln): aul Underwood, FKourth Prelummmary Fenort
the Restoratıon 0} the Frescoes ın the Karıye (Damınz nl Istanbul Dy the Byzantıne Institute,
1957158 beschreıibt die einzelnen stehenden ıguren un Medaillons aut den Wänden
unterhalb des (;esımses. Kıs handelt sıch die »Soldatenheiligen « Georg, Demetrius,
dıe beıden Theodore, Merkurius, Prokopius, Sabas Stratelates, Derg1us und Bacchus;
dazu noch Klorus und Laurus, Darvıd VO.  S Thessalonıke, Kustathıus, Samonas und (}+urias
un einıge nıcht gENAUET bestimmende Heıilige. Alle werden hagıographisch und iın
ihrer Darstellung IL  ‚u beschrieben. Da nunmehr die Arbeiten ın dem Parekklesion
abgeschlossen sind, warten WITrT miıt Spannung aut ““the final publication ın several volumes.
J: 311 include completely iıllustrated catalogues of the MOSAa1Cs an LreSCOES, volume
of stuchıes 1ın the representational arts, N! wıll end wıth historical nd archıtectural
WOV: of the building which wiıll ‚Iso present the results of archaeological investigations
made duriıng the of work In the Karıye (amıl.  97

(dazu Tafeln): aul Underwood, Oles the Work o} the Byzantıne
Institute ıN Istanbul, 1957,; berichtet über cAie Arbeiten 1 außeren Narthex der Chora-
Kirche Von den sechs Bögen, welche ursprünglıch alle ben ften M, ‚ber später bıs
ZUuU kleinen Fensteröffnungen zugemauert wurden, haben cdie Bögen bıs einschlhießlich
a,Is Arkosolhlien /AEw Bestattung Verwendung gefunden. Be1i dem Bogen kann 11a heute
Sagch, da ß hıer die Irene Raulina, die mıt Konstantıin Palaiologos Porphyrogennetos,
einem Sohn Michaels AL verheıiratet WarLr und deren Sohn Schwiegersohn des Krbauers
der Kirche 'T ’heodoros Metochites WAar, begraben lag Weıiıtere Identifizierungen
noch nicht möglıich. Das Arkosol unterscheidet sıch 1mMm Charakter der Malereien VO.  S den
übrıgen; das deutet. aut späteren Ursprung hın
1, George Galavarıs untersucht vier Bleisiegel der Dumbarton aks

Collection. Auf der Vorderseıute ist, jedesmal e Mutter Gottes »als Erstochene« dargestellt.
Wahrscheinlich ıst, damıt. e1INe Ikone gemeınt, welche AauUSsS Fanatısmus mıt einem Schwert
durchstochen Wa  S Im übrıgen ist der I’'yp der Darstellung Marıas der der Blachernitissa,
dıe ‚ber hier nıcht die Hände erheht; un daher VO.  - Kondakow alg eıgener L'yp mıt der
Bezeichnung N1kopo0108 angesprochen wird. hat Berichte AaAuUuSsS der e1ıt VOL 1204 auf-
gespürt, nach welchen ın der Hagıa Sophia 1ıne Ikone der Mutter (GGottes sehen War,
welche eın Jude mıt dem Schwerte durchbohrt hatte Als Führer des Bleisiegels erscheinen
7WEe1 Chartophylakes der Hagıa Sophia ATINeIS Petrus un Konstantıiın. gelıngt
ar, AuUuS anderem Material wel Beamte dieses Grades mıiıt diesem ANamen ausfindig

machen. Peter hätte danach 10992 und Konstantin U1n 1205 gelebt. Iıe Dar-
stellung Marıens ist. nıcht AuUuSs persönlicher Verehrung des einzelnen Siegelführers gewählt,
sondern hat als ıne Art Standes-Siegelbild gelten, Was ahber nıcht ausschließt, daß
andere Chartophylakes andere Darstellungen ührten.

5—49 (dazu Tafeln): aul Underwood, T’he evudence 0} Restorations ıN the
Sanctuary Mosaics 07 the OChurch 0} the Dormiation al Nıcaea Bis 1958 War I1a  - der Ansıcht,
die Mosaiken ın der Apsıs der berühmten Himmelfahrt-Marijä-Kirche Nıicäa. hätten
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ursprünglich eın Kreuz dargestellt. Später Sse1 dieses durch 1Ne Darstellung der Mutter
(Gottes ersetzt worden. 1958 tellte Ernst Kıtzınger Cdie Hypothese auf, jenes Kreuz
habe ın der eıt der Bilderstürmer ıne Theotokos-Darstellung verdrängt. bringt
mıiıt Hılfe der Photos, welche Kluge 1919 angefertigt hat un:! welche ın der Kre-
mıtage Leningrad autftbewahrt werden die Mosaiken selbst siınd nämlich 19929 ZO6T -

STLOT worden der Ansicht Kıtzingers cdie ersehnte Stütze. Derselbe dreifache
echsel des Gegenstandes der Darstellung dürfte uch be1 den Engeldarstellungen 1m
Bemagewölbe zutreffen.

Ö Mango, T’he Date i the Narthex Mosaıcs of the O(hurch 0} the Dor-
mıtıon nl Nıcaea. Mosaiken des 1r J. des klassischen Jahrhunderts der byzantınıschen
Mosaıken, sind nicht leicht datierbar. Nur cie der Nea Moni1 auf Ch10s8 und der Sophien-
kathedrale hegen fest. Die des Narthex der Koimesiskirche Nıcaea wurden bislang
aut 1025/28 datiert. zeigt, da ß der der Inschrift genannte Kalser 1Ur Konstantın
SCWESCH Se1INn kann. Damıit kommen WIT ın die Jahre 1059-67
A Demetrius Georgakas, Greek Terms for “Flax”, * Tainen‘ MN theır

Derwatiwes ; N the Problem of Natıve Hgyptian Phonologıcal Infiuence the (Areek 0}
Hgypl zeıgt zunächst dıe Häufigkeit cdieser W ortfamilie 1ImM Altgriechischen, der Koine
1m Mittel- un Neugriechischen, dann miıt viel ((elehrsamkeıt nachzuweisen, daß das
1m Pap Masp. 006 gelesene Linug1a 11ULE Linutia heißen kann (F S5Da und daß 1ın
der späten Koine die Endung „n (Statt -10N) Sar nıcht selten ist. Eine Korrektur der
Texte wäare also ın solchen Fällen überflüssıg. Engberding

Konrad Onasch, Eıinführung N die Konfessvonskunde der orthodorzen
ırchen. Sammlung Göschen, 1197//1197023, 19062, brosch., 5,80

Man kann 1Ur staunen, W16e viel Sachkenntnıis auft NS Raum geschickt 1NTINEIN-

getragen wurde. Um schwerer ıst C5S, noch gedrängterer Form iınen Überblick
über das hıer (+ebotene geben. Der heutige Stand der Forschung auf den einzelnen
Gebieten der Konfessionskunde, die (Geschichte der byzantinischen un alawıschen
Kirchen, Übersichten un Statistiken des heutigen ustandes, eucharıstische Liturgie,
Stundengebet, Kirchenjahr, Sakramente, die Dogmen un ihre Entwickelung, das kirch-
lıche und das bürgerliche Recht, Kirche un! Staat, kirchliche Verfassung, Mönchtum,
Mission un! Frömmigkeıt: ‚Jles findet 1ne Würdigung, welche ın der Herausstellung der
wesentlichen I1 ınıen un durch dıe Berufung auft cdıe wichtigsten Autoritäten stets nach-
haltıgen Eindruck macht.

Damıit SO gew1iß nıcht gesazt se1In, daß WITr mıt der Formulierung 1nNnes jeden Satzes
einverstanden Sind. Das hegt A grundsätzlichen Standpunkt des V{., m 5E ‚ber
uch daran, da ß sich nıcht ın Jlien Kinzelfragen das ausreichende selbständige Urteil
verschaffen onnte

Das 1e1 des Bändchens wird aber dadurch kaum beeinträchtigt. Und die Seıiten
Register erleichtern die Erschließung aufs trefflichste Engberding

Juhus Tycıak, Das Herrenmystervum uM byzantınmıschen Kırchenzahr
Sophıa and I, Lambertus- Verlag, Freiburg DBr.. 1961, 119 :, Leinen,
9,80

Der vorhegende and ist der Tste der 130781 Reihe »SOphla«, cdie, VO.  a Juhus Iycıak
un Wılhelm Nyssen herausgegeben, »Quellen östlicher Theo]ogie « darbieten un:! 6I -

schließen möchte. Wenn Interesse ınd Aufgeschlossenheit für die Formen ostkirchlicher
Frömmigkeit Deutschland eıt Jahren soweılt geweckt sind, daß fast jede einschlägige
Publikation miıt freudiger Aufnahme rechnen darf, hat der Herausgeber der
Reihe un! Verfasser ihres ersten Bandes, Juhus Tycıak, miıt se1iner langjährıgen schrıtt-
stellerıschen Tätigkeit ınen nıcht geringen Anteıl daran.

» Die vorliegende Schritft SETZ sich ZU Ziele, Texte des byzantinischen Kirchenjahres,
die das Mysteriıum des Herrn kreisen, deuten und AuUuS der Welt der Patrıstik



154 Besprechungen

beleuchten. Deshalb ist VOL allem auft die Sonntage des Fastentriodions und Pentekostarıions,
aut cdıe Grundlinien des ktoechos SOWI1E aut dıe WKeste Verklärung Christi, che Geburt
des Herrn un das 'est der Theophanie Rücksicht P  OMMEN, « (B ährend den
genannten Sonn- und Festtagen jeweinls eıgene Abschnitte gewıdmet sind, haben die
Lage der (Großen Woche keine eigene Deutung erfahren, Was 111a wohl bedauern mMag
Die Deutung des Tagesgeheimnisses wiıird naturgemäß VOL allem VO.  ; den poetischen
Vexten des Offiziıums getragen. Doch stehen I1 Anfang der einzelnen Kapıtel fast durch-
WeS nıcht lıturgische Texte, sondern solche VO.  — Vätern und Kirchenschriftstellern AuUus
sehr verschiedenen Zeıiten und Gegenden, unter denen Symeon der Neue Theologe,
Gregor VO.  - azlıanz un (Clemens VO:  e Alexandrien häufigsten angeführt werden.

Miıt feıner Einfühlungsgabe und einer besonderen Leichtigkeit des gedanklichen Aadtı
schwunges tührt der VI VO.  > den Texten ausgehend ZUTF ehrfürchtigen Betrachtung des
göttlichen Heilswirkens, auft das hın dıe Liıturgie Salız transparent wird SO enthüllt sıch
denn uch der Wert des Buches VOT allem dem betrachtenden JLeser.

Ihesem Vorzug der Deutungsart verbindet sıch leider ıne JEWISSE Unschärfe ın bezug
auf cdıe concreta der außeren lıturgıschen Rıtus- un Textgestalt: IDie lıiturgischen Texte
sınd sehr oft nıcht als wirkliche Ziıtate, sondern ın geraffter Korm angeführt, derart, daß
Satzteile der auınıch an Sätze, die nıcht unbedingt siınntragend sınd, hne Kennzeichnung
ausfallen. ( Besonders kraß ist, die Kontraktion aut S. 13 AUuS einem Sticheron Ps
un einem Troparıon der Ode des Kanons.) Die Übersetzung ist. sehr frel, uch dann,
1ın keıin besseres Verständnis dadurch SEWONNEN wird Stellenbelege werden manch-
mal Dar nıcht (z. B S. 14{f., oder unvollständig gegeben (ZB »1. Vesper«, sS. 35
IL a.)

Kıniges WwAare iın einer Auflage berichtigen: (letzte Zeile) muüßte »Orthros«
heißen (Sta’ »Laudes«), besonders WEn 11a  - unüblicherweise WIe der VT (auf und
5S.109 Orthros un: Ainoi als Matutin und Laudes unterscheidet. Richtiger versteht
INa  - cıe Aınoi P Lobpsalmen miıt den dazugehörıgen Stichera VOL der (Großen
Doxologie) a,Is eıl des Orthros. (1 Zeıle) ware lesen: »Mesonyktikon« (Sta’
»Orthros«), welcher Gottesdienst als gemäßer Ort des Dreifaltigkeitskanons auf
treffend gekennzeıichnet wird, der:: 91 (1 Zenue): »Hesperinos des ONS, Ps. 140«
(Statt » 1 Kanon«). Auf ist muiıt »Große Vesper« doch wohl der Vigil-Gottesdienst,
bestehend AaAusS Hesperinos un Orthros (und Erste Stunde), gemeınnt, denn ıe Aussage:
»mıt österhlıchen Liedern, dem Auferstehungskanon, erfüllt« paßt bezüglich des Aulf:
erstehungskanons 1U aut den Orthros, während andererseıts der Vesper cie SOTI-

täglichen Stichera K m. K  VpLE EXEKPAUEN M7 Ps 140) und Kic TOV GOTLYOV SsSowle das
Apolytikıon und außerdem viele Gesänge der Matutin VOor und nach dem Auferstehungs-
kanon ebenfalls »Öösterliche Lieder« sind.

Die Deutung der Festgeheimnisse, die der bietet, trıfft wohl 1immer cıe wesent-
lıchen (GGedanken des Offiziums und ist, jeweıls durch die ((esamtheıt der liturgischen
Texte des Tages gesichert. Doch heße sıch dıe Tragfähigkeit der angeführten Texte für
die entwiıickelten Gedanken Je nach der liıiterarıschen Form und VOT allem der liturgischen
Funktion der einzelnen Texte noch SENAUCLT bestimmen. So ist. eın Troparıon der
ein Kontakıon, das ın allen Jagzeıten eines (aber auıch 1UL eınes) Festoffiziums wıieder-
kehrt, a,Is Aussage über den Kestinhalt meiıst repräsentatıver als en Theotokı1on,
das, selhst 1111 Z Proprium des HKestes gehört, gedanklıch schon vorgängıg Z
Festgeheimnis als Gottesmutterhed bestimmt ist.

Wenn der VT miıt. besonderer Vorlhiebe Stellen AauUus den Orthroskanones für die Deutung
eiInNnes bestimmten Festoffiziums heranzlieht, waäare eın Wort über cdie inhaltliche und
ormale Anlage der Kanones (oder wenıgstens dıe spürbare Berücksichtigung der Vor-
gegebenheıt der kanontorm gegenüber dem einzelnen Festkanon) für das Verständnis
VO.  S ext, und Deutung hılfreich SCWESCH. Allzuleicht könnte SONnst, 1Ur e1in Beispiel

NENNEN, aut w der Eindruck entstehen, als SEe1 bezeichnend für den Krnst der
Bußgesinnung 2. V orfastensonntag (dem Sonntag VO Verlorenen Sohne), dalß
diesem Jage ın der Kanonode der reulge Bußer mıt ‚JJonas 1m Bauche des Seetieres
verglichen wiırd, während Ja doch dıe Anlehnung das Jonasgebet (Jonas 2,3-10 Salız
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unabhängıg VO.  - einem estimmten Tagesoffizium ZU Wesen einer jeden Kanonode
gehört.

Wiıe selbst eın Wort, das 1 liturgischen Aufbau des betreffenden (+ottesdienstes 1ne
sehr bescheıidene Rolle spielt un nıcht einmal den Kıgentexten des ages gehört,
durch Herausnahme AuUuS dem Satzgefüge einen für das AI Tagesoffizium repräsentatıven
Sınn erhalten kann, zeıgt die Kapitelüberschrift /A Sonntag VO Verlorenen Sohn
»Mache gerade MIT des Heiles Pfade.« S16 WL7 Idie lıiturgischen Bücher geben tür
cdıie genannte Stelle (Orthros, Ps 50) folgenden ext »Lenke mich auf des Heıiles
ade, Gottesgebärerin, denn mıt schändlichen Sünden habe ich meıne Seele befleckt
und ın Trägheit meln AaNZES Leben vertan: Doch befreıe mich durch deine Fürbitten
VOIN aller Unreinigkeıit. « Dieses 'T’heotokıon findet sich zweıter Stelle VO.  — vier An
rufungen, cie VO. Vorfasten- bıs ZU astensonntag nach dem Psalm
werden, und ersetzt das sSONStT dieser Stelle übliche: »Durch cdıe Fürbitten der Gottes-
gebärerin tilge, Barmherziger, cdie nille unseTer Missetaten.« Abgesehen VO.  = seiInem sehr
allgemeınen Inhalt und se1ıner zweıtrangıgen lıturgischen Funktion kann das heraus-
gestellte or uch gCcCn se1iner Maria gerichteten Anrede nıcht als beispielhaft tür
das liturgische Beten der Kirche Sonntag VO Verlorenen Sohn gelten. Dagegen
waäare sicher erwähnenswert, daß gerade VO  - diesem Sonntag (bıs ‚un Fastensonntag)
1 Orthros den Polyeleos-Psalmen 134 und 135 »Lobpreist den Namen des Herrn« un
»Danket dem Herrn, denn ist, gyut«) der Bußpsalm 136 (»>An Babels Strömen«) be1l-
gefügt wird.

Wır begrüßen diıesen and der Reıihe Sophla, der ın feinsinnıger Weise 1n die
(Gedankenwelt der poetischen 'Texte des byzantinischen Stundengebetes einführt und
möchten mıt unseTeEN Bemerkungen 1Ur die Anregung geben, das VO VT verheißungs-
voll Begonnene aut liturgiewissenschaftlich gesichertem Grunde weıiterzuführen.

H Schulz

Dalglısh, En Psalm Fıfty-one N the LTught of Ancıent Near
Eastern Patternısm. 80 XILYV. 305 f Leıiden, Brıll, 1962, gbd holl
(+ulden

IDıie eıt des Panbabylonismus >  ist längst vorbel, das Verhältnis der Bibel A  —— baby-
lonischen I] ıteratur wird nüchterner beurteiut, den damıt zusammenhängenden Fragen
wird VOI den Alttestamentlern wenıger Interesse mehr gewıdmet, und eingehendere
assyriologische Kenntnisse sind beı ıhnen, bedauerlicherweıse, seltener geworden. Das
vorliegende Buch, mıt seıinen mehr al< 300 Seiten einem einzıgen Psalm VO.  S (DZW. 21)
Versen gew1ldmet, ıne phil. Dissertatıion der Columbıa Universıity, ıne Heißige und
kenntnisreiche Materialsammlung, oreift ıne Einzelfrage AuUuS diesem Problemkreis wıeder
autf das Verhältnis der sumerisch-akkadischen den biblischen Bußpsalmen. Wegen
des reichen Materials ist dıie Arbeıt uch für den willkommen und aufschlußreich, der
den Schlußfolgerungen nıcht ın allen Einzelheıiten zuzustimmen ermas.

Der alt Ps 51 (Miserere) (neben dem nıcht DSanz gleichartıgen Ps 130 und dem
(Gebet des Manasse) für den einzıgen wirklichen Bußpsalm 1mM Aiten JTestament, J@
betrachtet iıhn als den nach se1lner liıterarıschen Qualität und seinem theologischen
Gedankenmhalt wahrscheinlich größten Bußpsalm, der Je vertaßt wurde. Kr möchte ıhn
als königliches Bußgebet, aIs königliche Bußliturgıie bezeichnen, dıe nach ihren relig1ösen
(;edanken un ihrer historischen Sıtuatıion, ber nıcht der davıidischen Zeıt, sondern der
etzten Königszeıt, Lwa uıunter Josı1a, entspreche. VDer heılıge (e1ist komme 1Ur dem

König un che Bitte » Nımm deiımen heıligen Geist nıcht VO.  S MIr !« 4E1 1LUFr 1 Munde
des ‚Jos1a verständlich. In der exıilischen eıt SEe1 das individuelle königliche Bußhed
dann durch den Zusatz VO  w Vers 20 für den Gemeindegebrauch un den Opferkult
angepaßt worden. Den vorderasliatischen pattern1ısm, 1m wesentlichen 1Ur UMNMNeT’O.-

akkadischen Einfiuß dem ägyptischen und hethitischen komme geringe Bedeutung
glaubt durch nahezu 200 Parallelen nachweisen können. ber Tkennt &.

dalß neben diesem direkten der indıirekten (über e Kanaanäer) babylonischen Einfiuß
11*
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noch wel andere wichtige Faktoren wirksam das gemeinsemitische Krbe und der
schöpferische (+en1ius der israelıtischen Religion, die Originalität der Psalmdichter.

ist kein Panbabylonist, sSeINE rundsätze für dıe Beurteilung des Abhängigkeits-
verhältnisses sıind gesund ebenso wı1ıe Se1iIn hermeneutisches Prinzip, INa  - habe den über-
heferten hebräischen ext nıicht emendieren, sondern erklären. Mit diesem Prinzip
macht auch z1iemlich Krnst, die Emendatiıonen sınd malrvoll. Kür cdie bei der Komposition
der Psalmen maßgebenden dreı YFaktoren die Akzente richtig setzen, das ıst rTeilich
eıne schwierige Sache, wobei der Kombination frelıer Spielraum bleibt.

Die Untersuchung knüpift einzelne Stichworte oft weıt, ausgreiıtende ‚USaIMMTMNEN-
fassende Darlegungen, die 1immer Interessantes, 1111 auch nicht immer Neues, bringen.
Schade, daß eın Kegister fehlt, sich über das Gebotene, das 11}  S nıcht immer hne
weıteres erwartet, besser orlıentleren ZU können. Der Mangel wıird durch das Seiten
zählende Literaturverzeichnis nıcht aufgehoben, das uch vıel Seltenes und KEntlegenes
(ein1ıge Male veralteter Auflage und muiıt, verdruckter Jahreszahl) verzeichnet, aber
natürlich doch nicht absolut vollständig eın kann; Hans Bahr, Ie babylonıschen Buß
psalmen UN das Ite Testament (Leipzig Zie fehlt. Die Interatur un se1ine
Gewährsmänner, meılst Assyriologen, die iıhm persönlich Material und Auskunft gegeben
haben, zıtiert deißig un oft eXteNSO, Je nach der Herkunft englisch, französisch,
deutsch der iıtalıenısch, meılst als Stütze für se1ine eıgene Auffassung, ber auch
sich damıt auseinanderzusetzen.

Der VT weıß natürlich, daß auf sSeINEmM Arbeitsgebiet theologische Vorgäflger hat.
Aber tadelt ihnen, Castellino LWa AUSSCHOMMEN, ihre unzulängliche Methode,
nach der S16 wahllos Aus sumero-akkadıschen TLexten Parallelen erheben, hne die VerL'-
schiedenen (babylonischen) Psal und Gebetsgattungen auseinanderzuhalten. Freilich
ist das nıcht hne Schwierigkeiten. Denn obwohl e1Nn halbes Dutzend Namen für solche
Gattungen VO.  — Klage-, Buß- und Beschwörungsgebeten bekannt ıst, können 916e doch
nıicht immer scharf voneinander abgegrenzt werden, noch wenıger herrscht über iıhre
geschichtliche Entwicklung cdıie wünschenswerte Klarheit. So kann uch die
Methode VO:  y nıcht absolut sicheren, sondern 1U mehr der weniger wahr-
scheinlichen Krgebnissen führen.

Druckfehler regıstrıeren scheint nıcht angebracht. Ks SEe1 ber bemerkt, daß Dawıdum
un Marı weder als Berufs- noch als Kıgennamen exıstiert; rıchtig gelesen bedeutet das
Wort »Niıederlage«, W1e sıich inzwischen herausgestellt hat Die Krage, W16 sıch Sünde
und Strafe (Krankheit, Unglück) der sumerischen Kelıgıon zueinander verhalten, ist
kontrovers. ber auch daß iın der »Hamartiologie« des Ps gelte » Der Mensch ist
nıicht e1in Sünder, weiıl Sunde begeht, sondern begeht Sünde, weıl (von Anfang an)
ein Sunder ist« 280), wird 11Nan nıcht unbesehen annehmen können. Jedenfalls scheınt
das mıiıßverständlich ausgedrückt.

Aber 11 an mMu das uch und den Psalm selbst studieren. Nötscher

Bar Chadbschaba, Geschichte der der Wahrheit wıllen verfolgien Väter.
Zwer Brographien: T’heodor Momnsvestia Nestorzus. Aus dem
Syrıschen übersetzt VvON Severın Grall Heiligenkreuzer Studien NrtT
Heılıgenkreuz 1962
Die kleine Schrift bhietet ihrem Hauptteil die deutsche Übersetzung der 1mM Tıtel

genannten Abschnitte AaAus der Schriftft des nestorlanischen Autors. Wiıe der VT 1 Vor-
wort (S 3—4) und ınem einleiıtenden Kapitel über den » Autor Bar Chadbschaba«
(S 5—8) deutlich erkennen Jäßt, möchte damıiıt ınen Beitrag Z KRehabilitierung der
Väter des Nestorianismus leisten, bzw. » das‚ Was die Forschung schon längst gefunden
hat, das aber bıs jetzt VO.  S den Theologen wen1g der nıcht d notam S  M worden
ıst, weıteren theologisch interessierten Kreisen bekanntmachen« (S 4 Diese Absıcht
ist I1. uneingeschränkt begrüßen. Höchst fraglich ist MIr dagegen,; ob hler die
rıchtigen Wege ZUr Krreichung dieses Zieles beschritten werden. Dafür scheint MIT etwas
anderes nötıger als die deutsche Übersetzung iıner Schrift, die 1mM syrischen Origimnal
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mit französischer Übersetzung 1m der gyut WI1Ie jedem Interessenten ZUgäng-
lich eın dürfte Daß T ’heodor VO.  S Mopsvestia un Nestorius der Darstellung eines
nestorianıschen Autors anderem Licht erscheinen, ist selbstverständlich. Aber welche
Wirkung kann das aut jemanden ausüben, für den die Nestorianer »dıe Häretiker kat
exochen« (S 3) Sind ? Um hier noch bestehende Vorurteile auszuräumen, wAäare meıner
Meinung nach einmal nötig, 1ne abgerundete Darstellung jener Auseinandersetzungen

geben, die 1Im »Nestorlaner«, »Monophysiten« und »Rechtgläubige« 11LVE6LI'-
söhnlichen Gegnern machten. FKine solche Darstellung hätte die verschiedenen Faktoren
herauszuarbeiten, die bei diesen V orgängen mıit 1m Spiele I, un! die verschiedenen
Gesichtspunkte berücksichtigen, cdıe Jleın iner gerechten Beurteilung fählg machen.
Nur aut diesem Hintergrund kann ınen Sınn haben, »weıteren theologisch
interessierten Kreisen« eine Schrift WIe die hier übersetzte vorzulegen. Kür unumgänglich
erachte ich CS, da ß der VT weniıgstens die wichtigsten Punkte se1iner Kıinleitung lar
heraushebt. Was WIT da aber tatsächlich lesen, scheıint M1r nıcht 1Ur se1ner Kürze SCcH
ungenügend, Daß die streitenden Parteien »aneınander vorbeiredeten « (S 4), ist ıne
Binsenwahrheit. Darzulegen wäre, WI1e dazu kam. Die kärglichen Angaben des
hlerzu mussen dem Nichtfachmann eın völlıg schlefes ild vermittehn. Einmal wird die
griechische Philosophie ZU Prügelknaben gemacht, deren »unberechtigtes Eindringen

das Gebiet der T’heologie« den Streit die beiden Naturen und die ıne Person
Christus »letzten Endes« (!) ausmachte 3) Eın anderes Mal reduziert sich das (+anze
auf unterschiedliche Stiuleigentümlichkeiten der Griechen un Semiten: »Wenn che Nesto-
raner VO.  H wel Hypostasen sprechen, mag das für griechische Ohren wı1ıe wel Personen
geklungen haben, nıcht aber für semitische. ID ist 1ne bekannte Stileigenheit der Semiten,
einen Begriff durch wel W örter auszudrücken. Wenn ‚Iso der NestorJjaner TOUZ des
ınen dann VOLL wel ken]jone un qu(e)nome spricht, dürten dem
letzteren Ausdruck nıcht cdie griechische Hypostase sehen, sondern mMussen la als Aqui-
valent für ken]ono Natur nehmen« Aus dA1esem Grunde sollen die beiden Parteien
»aneınander vorbeigeredet« haben. KEine nähere Stellungnahme dazu erübrigt sich aber

diesem Ort. Ks bleibt 1LUFr hoffen, daß das Büchlein TOUZ dieser ungünstıgen Vor-
aussetzungen e1INn wen1g dem angestrebten Ziele, ıner gerechteren Beurtellung der

Hans Queckenestorianischen Theologen, beitrag3n möÖöge.

Krwın Mühlhaupt (Hrsg.), Martın Luthers Psalmen-Auslegung. anıd.
Psalm 26-90 Göttingen: andenhoeck KRuprecht 1962 559 Seıten.
Der erste and dieser Psalmen-Auslegung (Psalm 1—25) erschien 1959 In ihm hatte

der Herausgeber VOL allem die späteren Auslegungen Luthers verwendet, die den ersten
Psalmen iın besonders reichlıchem Maße vorhanden sind. Im hler vorliegenden zweıten

Bande (Psalm hat der Herausgeber stärker VO.  S der frühesten Psalmenvorlesung
Luthers (Diectata Uup!| psalterium B: 4, Gebrauch gemacht, weil CS,
WIEe 1m Vorwort hervorhebt, ZU den meısten der hler behandelten Psalmen keine
zusammenhängenden Auslegungen AuUuSs Luthers Reifezeit g10t. So haft jedem diıeser
Psalmen wenıgstens die (+losse der Paraphrase AaAus den Diecetata 1ın Übersetzung dar-
geboten. Und das mıiıt vollem Recht Gustav Kawerau, der seinerzeıt cdie Dietata up!
psalteriıum der W eimarer Ausgabe ediert hat, WwIeS bereıts 18585 darauf hin, daß dA1ese
früheste Vorlesung Luthers Z Studium des werdenden Reformators und damıt der
Initia theologiae evangelicae besonders geeıgnet Je1 (WA 3! 1885, XLL) Wıe dem
eTrsten ist, uch dıesem 7zweıten Bande eın Verzeichnis der herangezogenen Schriften
Luthers beigegeben worden (S 541—-544), doch derjen1ıge Leser, der w1issen möchte,
AaAus welcher Schrift Luthers ein gegebenes A-Zitat stammt, daneben immer Kurt
Alands Hilisbuch ZU Lutherstudium (Berlin 1957 Z  — Hand nehmen, das iıhm auch den
Übergang VO  - der W eimarer Ausgabe aut die andern Lutherausgaben bıs einschl. Walch
(1740-1753) ermöglicht. Dem zweıten SO noch eın dritter und etzter and tolgen,
dem zweiftfellos cdıie gleiche günstıge Aufnahme zutenl werden wird WI1e seinen beiden Vor-
gaängern Peter Kawerau
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Mitteilungen
Totenta{iel

Archimandrit Kvangelos Antonlades, rTof. der Kxegese des ATı der JD
versıität Athen, Aprıl 1962 I1lep  L TV SV TALC LEPDALG NILÖV XuKokouLOLALEG TOU
SOTEPLVOU XL OU Op0D0U ZUY GV Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher
M Llepi TOUVU ZOWLATLKOU BLCAVTLXOU XOGLLXOU T 7ITOU TV 4O uALGV TNG NWLEDO-
YUXTLOU TOOGELYNG OeolhoyLia 1950 43-56; 180—-200; S
S (1951) 386—401

Nicolaı VO.  - Bubnof{f, geb Januar 1880 1n St. Petersburg, Dr. phil., 1911 Privat-
dozent In Heidelberg, 19924 ehbda apl. Prof, sge1t 1946 ehda. Hon Pröß.: Direktor des SIa W.
Institutes ebda; 1946 beamteter rof. der Wirtschaftshochschule ın Mannheıim ;:

August 1962 Östliches Ohrıstentum (2 Bde München 1924/25; mıt Hans
Ehrenberg); Rußlands Allmenschheitsıidee Festschrift Hans Ehrenberg 19034
T’utcevs nhrlososphische Dichtung Festschrift Max Vasmer RKelıqron UN Sıttlıch-
keut un Aer W eltanschauung Dostojewsku9)s Neue Jahrbücher für das klassische Alter-
tum 1926); T'olsto9 als relıqröser Denker UN Sozıalethıiker ebda 1990); Der Kathaolz-
ZISMUS vm Spregel des russıschen relıqrösen Bewufßtsemns Deutsche Vierteljahrsschrift
tür Literaturwissenschaft un:! Geistesgeschichte 46 Russıiısche Relıqgronsphilosophen,
Dokumente 1956 übersetzte Russısche Frömmigkeıt 1947 ; Kıreewskı, Rußland unNd
Hurona 1948

Der emerı1tierte rof. für slawısche Sprache un Literatur der Universıität München
Dr. aul Diels starb 1M Alter VO.  - Jahren 1 Februar 1963

Kmuil Herman SJ, geb Aprıl 1891 Aachen, Dr theol., 1UF. Canl. et phil., Tof.
für Kirchenrecht Päpstl. Orientalischen Institut, VO.  } 1931-50 uch dessen Präses
un: ektor, Consultor der Kongregatıon für die Ostkirche und der Päpstlichen Kommission
für die Redaktion des Rechtes der Ostkirche; Januar 1963 Münster, Westf£.

Einschlägige Werke: Idıie Schemata für ıe CAano0oNeSs des orientalischen
Kirchenrechtes De fontıOus ZUTLS ecclesiastıcı Russorum (KRom 1936); De » Rıtu« uN Zure
CANONLCO OrChristiana 1933) Neuerschemmungen ZU/ orıentalıschen Kirchen,
recht ehbda EZum ÄAsylrecht M byzantınıschen Reich OrChrP (19858)
XN m-  mlı) ALyYALOV ehbda A De ımpedımentıs matrımonıalıbus secundum odr-
ficatıones ZUFLS ecclısrıastıcr recentes »orthodoxorum.« ehbda 19370) De henedıictione
nuntıalı quid statuerıt VUÜUS byzantınum WDE ecclesiastıcum S1DE erwmnle ebda 1938) 189-234;
Das bischöfliche Abgabewesen uM Patrıarchat VDON Konstantınopel VDONN ıs ZUr M ı1tte des

ebda 1939) 434-513; Matrımonro MAatrımonı0 erıisthano
De ımpedıiımentıs matrımonrıalıbus un aM Graecıiae UWp abrogatıs ehbda Rıcerche
sulle astatuzı0on. monastıche bızantıne. T’ypıka ktetorıka, carıstıcarı monNAaster, »Zaberı« ehda,
293-375; Ie Regelung der Armut un den byzantınıschen Klöstern ehda 1941) SE

legatı an uvratı Leone nel 1054 Vostantimopol An autorizzatı SCOMUNICATE rl
Datrıarca zıchele 0—Verularıo? ehbda: s Ie kirchlichen Hınkünfte des
byzantınıschen Nıederklerus ehda, 378—442; Le nrofessionı metate al elero hıizantıno ehbda

1944 23-—44; «OÖhrese prwAate» Adrwritto dı fondazıone neglı nultımı secolı dell’ımpero
hizantıno ebda 10 1946 E Amnpuntı sul Arwrıtto metronolıtıco Aella Ohresa hıizantına

ehda, 1947) 5 Le melte compitı Aelle rıicerche sulla stor1ı1a Ael dırıtto ecclesiastıco
hızantıno ehbda 1 AIl DU antıco nenıtenzıale grECO ebda 1953
IM «stabılıtas I0C1» nel Monachesimo hızantıno ehbda e De NOVLSSTMA
lege nrocessualı HKeclesuae Orzentalis edita Maotau DTODTLO «DEe. uUdeins>» Monitor Kececles1ia-
St1CUS 1990)% De Maotu DrOPTLO « Postquam Amostolcis» d HKeclesuias Orzen-
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tales Adato ebda 1952 . tikel 1mMm Lexikon FÜr T’heologie und, Kırche, 1 Dictvonnarre
dAe Adronut CANONLQUE, 1im Dictvsonnarre A’hıstorre el de geographre ecclesiastıiques.

Louis Massıgnon, Docteur es lettres, Trof College de France und AIl der Kcole
des 1autes etudes, Direktor des Institut des hautes etudes lranıennes, se1t ein1gen ‚Jahren
uch Priester des byzantinischen Rıtus, geb Juli 1883; November 1962 Parıs.

Apostol. Protonotar Univ.-Prof. Dr Dr (3 etc Georg Schreiber, der auch
für cie Anlıegen und Probleme des christlichen Ostens eın waches Auge und eın Warınes

Herz hatte vgl seinen Artıkel Ohristlicher Orzent und mattelalterliches Abendland OrChr
1954 und 1955 66—78 starbh Februar 1963 Münster, Westf£.,

1 Alter VO.  > 81 Jahren.
Stanislaus Iyszkıewı1cz S 9 ehemals Prof. Päpstlichen Orientalischen Institut

und Colleg1um Russicum, geb Dezember 1888, ulı 1962 Rom ahl-
reiche Aufsätze ın OrChrP, Zk'Ih, Gregorianum, KEtudes, Nourvelle Revue I’hcolog1ique;
manches anıch ın russischer Sprache.

Marc-Antoine Va den Oudenrıjin rof. für Religionsgeschichte und Kxegese
des der Universität Freiburg, Schweiız, bedeutender Kenner des Armenischen und
Athiopischen. geb 25 März 1890 Utrecht (Holland), 1917 Lektor der T’heologie
mıiıt eıner Dissertation über den Götzendienst, 1920 lıe bibl Tof für Kxegese
Angelicum 1ın Rom, 192 übernahm dazu den Lehrstuhl für allgemeıne KReligions-
geschichte. 1929 ging ın gleicher Eigenschaft die Uniyersität Freiburg, Schweiz,

AIn November 1930 ZU rof. ernannt wurde Mitglied der armeniıischen
Akademie der Wissenschaften der Mechitharisten VO.  } San AazZZaTrOQO. Einschlägige
Werke Anmnotatıiones biubliogranhıicae armeno-dommnucanae (Rom 1924} Kanon srboyn
Döminıikost (Rom 1935 Das Offizvum Ades hl Dominıikus, dAes Bekenners, vm remer
der HKratres unNıtores ({9)  - Ost-Armenıen. Kın Beıutrag ZUT M 18810N8- und LTiturgriegeschichte
des S  9 La Vıe de sarınt Za Mak.  n  el '"Aragawı (Freiburg, Schweiz 1939); De Armenıers

hunne Kerk Het christelijke Oosten 2 1950): Kıne alte armenısche Übersetzung
der Tertia Pars der T’heologischen Summdad Aes hl T’homas VDON Aquın (Bern (Zamalıel.
ÄAthiomische 'T’'exte ZUX Piılatuslıiteratur Spicllegium Friburgense 19959); TIunguae
Haıcanae Servptores Ordinıis Praedicatorum (ongregationıs Fratrum Unitorum et
Armenorum Ord. Basılır ratra Mare econsıstentrum QUOLQUOL hucusque ınnoatuerunt (Bern
1960 Uniteurs el Dominicains-d’ Armenie — 1956„ 1958ü

1959 1961 1962 Oratiuncula T’homae Aquinatıs
un aArmenuda lngqua Angelicum 1929 ((-82; ene Quirdr ebda Mechathar
Sebastenus T’homaısta Orzentalıs ehbda: 4931) 26—33 Un forılege armenNLEN dAe SECNTENCES
attrıbue Albert le (Aranıd UVrientalia Ie M ıabanoghq vDO  - Qrhnay
UN ahre Iiterarısche Tätigkeut Studia Catholica 1932 T’he MONASLETY of
Amnaran N the Armenuan wrıter Fra M xıtarıc chıyum HKratrum Praedicatorum

265—308; Ie Ahkten DA Wahl des Hrzbischofs Azarıe FKrıton ebda
190--216

Max Vasmer, eıner der führenden Slawisten der Gegenwart; geb Februar 1856
St Petersburg; 1917 Tof. ın Saratow; 1919 ın orpat; 1921 ın Leipzig; 19925 iın Berlin;
1947 1ın Stockholm, 1949 wıeder ın Berlin (Freıe Universıtät); Mitghied der Akademıen
VO.  a Berlın, Budapest, Helsıinkı, Kopenhagen, Leipzig, Maiınz, Moskau, Oslo, Sofia,
Stockholm, Wien; November 1962

Zenkowsk1i], Krzpriester un Dekan des orthodoxen Instituts Serg1ius
Parıs, August 19692 1mM Alter VOIl Jahren.

Personalıa
Dr Luise Abramowskı hat sich FKehruar 19692 1ın der ev.-theol. Fakultät der

Universität Bonn für das ach Kirchengeschichte, besonders des christlichen Orients
habıilitiert.

Privatdozent Dr Inzenz Buchheit VO  - der Saarländischen Universıtät Saarbrücken
wurde aut den ordentlichen Lehrstuhl für Latinistik der Universität Cheßen berufen.
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Emmanuel Delly (vgl OrChr 19958 143f —” wurde VO.  s der Synode der chaldäischen
Bischöfe Dezember 19692 urn Bischof ZU  — Unterstützung des chaldäischen Patrı-
archen aul Cheikho gewählt.

Dr. KErnst Hammerschmidt wurde aut Vorschlag VO.  a rof Caquot Parıs, un!
rof Digeon, Saarbrücken Oktober 1962 ZU Mitglied der Societe EKErnest; Renan
gewählt

ndre VO.  - Ilvyranka übernahm 1961 das 11eU errichtete Ordinariat für byzantinische
Philologie und Geistesgeschichte znl der Universität Graz

Der Tof für Kxegese des der phıl theol Hochschule Bamberg Dr
‚Josef Molıtor wurde Juh 19692 ZU Rektor dieser Hochschule gewählt

An der Universität Oxford wurde Dr Dimitri Obolensky VO. reader ZU Professor
für Geschichte Rußlands un! des Balkans befördert

Landgerichtsrat Dr Walter Selh habılıtierte sıch SS 19692 für das 'ach »R ömisches
Recht« der Juristischen Fakultät der Uniyersität Heidelberg m1t Untersuchung
»Zur Bedeutung des syrisch römiıschen Rechtsbuches«

Dr theol Dr phil Bernhard Stasiewski, Spezialist für osteuropäische Kirchen-
geschichte wurde ZU Prof für ecUueTe6 un neueste Kirchengeschichte der kath
theol Fakultät der Universität Bonn ernannt

Auf der Tagung der Studiorum Novl Testamenti Societas Münster erhielt
August 1962 der Tof Va  ; Unnik Utrecht VO:  S der -theol Fakultät der

Universität Münster den Dr Benoit VO.  S der Kcole biblique Jerusalem
wurde ZU uen Präsiıdenten gewählt

O< AL
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