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tto Harrassowitz, Wiesbaden 964
Alle echte vorbenalten

otomechanische und photographische Wiedergaben L11UTLI mıiıt ausdrücklicher (je-
nehmigung des Verlags, jedoch wird gewerblichen nternehmen die Anfertigung
eiINerTr photomechanischen Vervielfältigung (Photokonmnie, Mikrokonmnie) für den iNnReT-
betrieblichen Gebrauch nach aßgabe des zwischen dem Börsenverein des Deutschen
Buchhandels un dem Bundesverband der eutischen Industrie abgeschlossenen
Rahmenabkommens gestattet Werden die Gebühren durch W ertmarken entrichtet,

ist 1ıne ar. 1 Betrag VO — 10 verwenden.
CGiedruckt mı1t Unterstützune der Deutschen Forschungsgemeinschalft

un! der Görres-Gesellschaft
Gesamtherstellung : Bundesdruckerei Berlin
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L1LERONYMO NEGBERDIN

de investigando (Jriente Christiano sollicitissımo

amıcıcollegae discipuli



e#VrX

C  &®  E  E  R  E  }  A  n  8  »  S  -  A  7  M  3  S  A  Z  IS  Z  Ca  ü  3  <  S  SS  3C  r  e  e  S  O  i  7  ME  Z  S  3  S  E  £  Z  Z  S  R  S  s  B  S  Z  S  Z  d  C  ©  n  &n  F  S  An  E  DB  E  R  —  O  S  S  N  E  S  i  B  Z  SE  e  E  D  O  Z  En  Z  m  a  ®  m  e  Za  2  K  An  DE  $  D  .  .  s  A  S  x  E  R  «„„WM  On  e  M  a  A  C  S  E  ö  >  e  N  E  S  M  A  d  Sn  7  m».w‚.  e  A  S  n  SE  ©  MB  E  e  e  S  .  3  A  E p  A  E  E  S  e  E  S  e  n  A  S  E  ®  n  &<W.Ä  e  -  A  „„„„  R  .  .  C  e  S  e  2  8  2  En  z  e  7  a  ®  S  WW  BH77  H77

a

D

A

eE  S  a

WS

m

48
E  e

wr

e

Y

—z  -

HA

A
aA

3  e
x

S  zMBUE  A  r  E

S;  $

K

AL

KWr



*

Tabula gratulatoria autorum

Franz Altheim, Dr DHUS Dr phıl ß (Gent),; Dr Jur (Rıo de
Janeıro), Ordentlıcher Professor für Alte Geschichte der Philosophi-
schen Fakultät der Freıien Universıtät Berlın

Hermenegild Biedermann OSA, Dr theol., Außerordentlicher Pro-
fessor für Kunde des christlichen Ostens der Theologischen akulta
der Uniiversıität Würzburg, Dırektor des Ostkirchlichen Instituts der
deutschen Augustiner 1n Würzburg, Herausgeber der Zeıitschrıift »Ost-
kırchliche Studien« und der eihe »Das östlıche Christentum«

Alexander Böhlig, TIr phıl., Dr theol., Wiıssenschaftlıcher KRat un: Außer-
planmäßiger Professor für Philologie des christlichen Orıients der
Phiılosophıschen der Uniiversiıität Tübıingen, embre aSSOCIE de
I’Institut d’Egypte, Le Camire; Membre correspondant de la Socıete
d’archeologie COPTE, Le Calre

Bernard Botte OSB, Professeur de Lıturgie 1’Universıite de Louvaın,
Diırecteur de I’Institut Superleur de Lıturgie de Parıs

Miıchael Breydy, Dr theol., Dr Jur Call., Trıipolı (Republık Lıbanon)
Marıa Cramer, Dr phıl habıl., Privatgelehrte, ünster &.

ermann Eising, Dr theol., Ordentliıcher Professor der Exegese des
ten T estamentes der Katholisch-Theologischen Fakultät der U n1-
versıtät üunster

Helmut atjle, UDr phıl., Ordentlicher Professor für Orijentalıstik der
Phılosophischen Fakultät der Universıität des Saarlandes

Frnst Hammerschmidt, Dr phil., Dr theol., L.tt (Oxon.), Dozent
für Orientalıstik der Phılosophıschen Fakultät der Uniiversıität des
Saarlandes, Membre de la Socıiete Ernest Kenan, Parıs

Peter Kawerau, Dr phıl., Dr theol., Ordentlıiıcher Professor für (Jst-
kirchengeschichte der Theologischen Fakultät der Universıtät
Marburg Lahn, Fellow of the Royal Asıatıc Soclety of (jreat Brıtain
and reland

Bernhard Kötting, Dr theol., Ordentlıcher Professor der Alten Kırchen-
geschichte, Chriıstlıchen Archäologıe un: Patrologie der Katholıisch-
Theologıschen Fakultät der Universıtät Münster;, Mitglied der Arbeiıts-
gemeıinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen eistes-
wissenschaftlıche Abteilung)

Paul Kruger, Dr phıl., Dr theol., Lehrbeauftragter für dıe Kunde des
Christliıchen Orıents der Katholisch-Theologischen der
Universıität Münster, SOCIUS CGooptatus der Academıa arıana Inter-
natıonalıs 1ın Rom



>  ?

Otto Meinardus, M., Des Assocıate Professor of
Phiılosophy the Amerıcan Universıity Cal1ro, Fellow of the Institute
of Oopt1c Studıes, Ca1lro

Joseph Molitor, Dr theol., Dr phıl., Ordentlicher Professor der 11CU-
testamentliıchen Wıssenschaften der Phiılosophisch- T’heologischen
Hochschule Bamberg, Herausgeber des »Orıens Chrıistianus«, Direktor
der Iberischen Abteıilung des »Corpus Scrıptorum Christianorum Orıijen-
talıum«, Löwen; Membre du Conseıl sclentifigue de la »Revue de arth-
veologie« (Bedıi Karthlısa), Parıs

. Detlef G.Müuüller, Dr.theol., Forschungsbeauftragter der Phılosophisch-
hıstoriıschen Klasse der Heıidelberger ademıie der Wıssenschaften,
Lehrbeauftragter für orjentalısche Kırchengeschichte der 'T heolo-
gischen der Uniiversıtät Heıdelberg

Alphonse Raes S Dr theol., Professor für Liıturgiewissenschaft
Pontihcıum Institutum Orıientalıum Studiorum 1n Rom, Präfekt der
Bıblıotheca Apostolıca Vatıcana

arl Heinrich Rengstorf, DE eol Dr (Lund), (Aberdeen),
Ordentlicher Professor für Neutestamentliche T’heologie und EKxegese
SOWIE Geschichte und Lıteratur des Judentums und Dırektor des Neu-
testamentliıchen Semiminars der Evangelısch- T’heologıischen Fakultät der
Uniuversıtät Münster, Dırektor des Institutum Judaıcum Delıtzschianum,
Mitgliıed des Sodalıcıum Neotestamenticum Upsalıiense, Mitglıed der
Arbeitsgemeinschaft für orschung des Landes Nordrhein-Westfalen
(Geisteswissenschaftliche Abteilung), Membre de la Socıiete Ernest Renan,
Parıs

Joseph-Marıe Sauget, Scr1iptor Orıentalıs der Bıblıotheca Apostolıca
Vatıcana

Hans-Joachım Schulz, Dr CcOo. Dozent für Lıiturgiewissenschaft un
Theologıe der Ostkırchen der Katholısch- T’heologischen akultat der
Uniiversıtät inster

Erıic Segelberg, Lic Theol., Dra Dozent für Religionsgeschichte
mıiıt Relıgionspsychologıie der Uniiversıtät Uppsala

Bertold Spuler, Dr phıl; Dr theol (Bern), Ordentlıcher Professor
für slamkunde und Dıiırektor des Seminars für Geschichte und Kultur
des Vorderen ÖOrıl1ents der Phılosophischen Fakultät der Uniıiversıität
Hamburg

uth Stiehl, Dr phıl., Außerplanmäßiger Professor für Ite Geschichte
der Phiılosophischen Fakultät der Freien Universıtät Berlın

Arthur Vösöbus, Dr cOo. Professor of Primitive Chrıistianıty and Ancıent
Urc Hıstory the Lutheran School of eology Chicago, embre
de ?’Academıe Internationale Lıbre des Sciences z des Lettres



LN HÄAÄALI
Ernst Hammerschmidt: Die Erforschung des christlıchen

Orıients 1ın der deutschen Orilentalıstik
Franz Altheim uth Stiehl Quinta oder 'Theodotion Be-

merkungen Mercatıs Ausgabe der Ambros1ianıschen
Psalterfragmente 18

Hermenegild OS  > Das Konzıl VOIN Florenz
un: die Einheıit der Kırchen DA

Alexander Böhlıg Diıie Adamapokalypse aus ex VOINl Nag
Hammadı als Zeugni1s jüdısch-ıranıscher (3nosıis 44

Bernard Botte OS  w L’Eucologe de Serapıon est-1l authentique ? 50
Michael Breyvyady: Precisions lıturg1ques Syro-maronites SUT le

sacerdoce 57
Marıa Cramer: Illuminationen aus koptischen und optisch-

77arabıschen Tetraevangelıen als Iypen koptischer Buchmalere1
Hermann Eising: Schriftgebrau un Schriftverständnis 1n den

Matthäus-Homilien des Johannes Chrysostomus 84
Helmut Gätje Der Liber de 11SUu ET SENSAaTO VO:  =) al-Farabı be1

Albertus Magnus 107
Ernst Hammerschmidt: Aethiopica:

Die Kdıtion der äthıopıschen 'Lexte Aaus dem Nachla{3 VOI1l
LTSebastıian Euringer 943)

1 Kodifizierung des Rechts 1m heutigen Äthiopien 126
DPeter Kawerau: Barbarossas 'Tod ach "Imad ad-Din und

ichael Syrus 135
Bernhard Kötting: Zu den trafen un RBußen füur dıie l1eder-

verheiratung 1n der frühen Kırche 4%
Paul Phıiıloxen1i1ana inedita 150
Otto Meınardus Ancıent and odern urches of

163Alexandrıa
Joseph Synoptische Evangelienzitate 1mM Sına1-Mra-

valthavı VO:  . 864 180
Detlef Müller:;: Was können WITr aus der koptischen

Literatur ber T’heologıie und Frömmigkeıt der Ägyptischen
Kırche lernen 191

phonse Raes S] ANTA K AI A1lA En LOULT
216et DOUFC LTOUT

arl Heıinrich Rengstor{f Der T1e des 1SCHNOIS amge
VO  } Jerusalem den Kaıiıser heodoros 11 VOIN Athıiopıen
VO' 28 November 865 221

Joseph-Marıe Sauget: Les fragments de L’Asceticon de l’abbe
Isaie de Scete du Vatıcan arabe 71 225

Hans-Joachım Schulz Konzelebratıon be1 Symeon VO  3 'T hessa-
lonıke 260

FIC egelberg: 'T’he Benedictio le1 1n the Apostolıc ' Iradıtion
of Hıppolytus 268

Bertold Spuler Zur relig1ösen Lage 1n Sudslawıen 282
Arthur Vö6bus Neues Licht über die kirchliıchen Reform-

bestrebungen des Patrıarchen Dionys10s VO  - ell Mahre 286
Namen- un! Sachregister (zusammengestellt von Ernst

2()1Schm1



S
E n

S
L

6
En  B  U  Ok AA

Dn
naf

e  r
Z  ZDan Aur

Sr
L Z n

DAıW H
Wr B

Fnv5W  $ ESEL  D81B
E  f  % OC
IS RC E

(gl B P U E CS6 E
, .0
RN

E  Fn  b
“ Arnl IC ig Bn  -  i

DL D3
4 A e  aEn

va

w 35 Ba
E3 kaa 4M

SB DY
K E  e A  VE  E  nDAG

S MTn }

.D
AA C

%e z  4
. Z 3  A a l S



A-BKIAÜLR  NGEN

ActaSss Acta Sanctorum
Anaph>Sy Anaphorae Syriacae
AnBoll alecta Bollandıana

es "Lestament
RH Bıbliotheca Hagıiographica Graeca
BH  e Bıbliotheca Hagıographıca Orientalıs

Bıblısche Zeitschrı
Brightm Brightman, Liturgies Eastern and estern

Kastern Liturgies Oxford
Bulletin de la Socilete d’archeologieBullSocArc.  Opt

ByZ Byzantinische Zeitschri
CGS Corpus Scriptorum Chrıistiaanorum Orjentalıum
CSEL Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum
ACHT., [Dıctiıonnaire d’archeologıe chretienne GF de lıturgie
W Diıiectionnaire de theologıe catholique
GAL Brockelmann, Geschichte der arabıschen L.atteratur 11

Leıiden A49)
-ALS Brockelmann, Geschichte der arabischen L.atteratur

Supplementbände T111 Leiden 1937-42)
Ta eschichte der christlıchen arabıschen LAteraturCAL
I Studiı et 118 (Citta del Vatıcano
132 1947), 146 1949), 147 (1951) und 179 (1953)

GCS DIe griechıschen christlıchen Schriftsteller
GSL Baumstark Geschichte der syriıschen L .ıteratur mMi1t Aus-

schluf der christlich-palästinensischen 1 exte onnn
HarylhkRv Harvard Theologica Review

Spuler rsg Y andDuc. der Orıientalıstik
JSSt Journal of Semi1t1c Studies

ournal of Theological tudıes
LQF Liturgiegeschichtliche Quellen und Forschungen
LEAOK Lexikon fur IT’heologıe un Kırche (11930 28 1957M.)
Mus Le Museon
OUVEV Nouvelle Revue T’heologique

Neues TLestament
(LE Orientalıstische Lıteraturzeıtung

Orıiens Christianus
OrChrP Orientalıa Christiana Periodica
TSYy Orıient Syrıen
(JSt Ostkirchliche tudıen



Pauly-Wiıssowa Paulys Realencyklopädıie der klassıschen Altertumswissen-
schaft, 1NECU bearbeitet VO  — G 13SSs0wa und TO
(mit Mittelhaus (Stuttgart 1893{ff.)

Migne, Patrologıa Giraeca
Migne, Patrologıa Latına

Patrologı1a Orientalıs
PrOÖOrChr Proche-Orient chretien

Reallexiıkon für ntıke und Christentum
Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kırche
(Leipzıig 31896—1913)

Ren Renaudot, Liturgiarum orlıentalıum collect1i0 Tall
Frankfurt . 21847)

RG  C Die Religion Geschichte und Gegenwart)
ROC Revue de ”Orıient chretien
RömQuartschr Römische Quartalschrift für cCNrıistlıiıche Altertumskunde

und für Kirchengeschichte
RvyvBen Revue Benedictine
RvyEtBy KRevue des Etudes byzantınes
RyHiıstEcel Revue dA’histoire ecclesiastique
hGIl Theologıie und Glaube

Kittel 7 Friedrich (H7rsg‘); Theologisches Wörter-hWb
buch ZUuU Neuen 'L estament
l exte und Untersuchungen Geschichte der altchrist-
lıchen Literatur

W7ZKM Wıener Zeitschrift für die un! des orgenlandes
ZAW- Zeitschrift für dıe alttestamentlıche Wissenschaft
ZDMG Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft
ZDPV Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereıins
SIR Zeitschrift für Kirchengeschichte
ZN Zeitschrı für dıie neutestamentliche issenschaft und die

Kunde der alteren Kırche
7ZSem Zeitschrift für Semitistik und verwandte Gebiete



Die Eriors  ung des christlichen Orients
in der deutschen Orientalistik

VO:  3

Ernst Hammerschmidt
Unter dem Begriff y»Christliıcher ÖOrient« versteht INnall erkömmlıchen

Sınne die Bereiche des Syrıischen, Christlich-Palästinensischen, Chrıstlich-
Arabıschen, Athiopischen, Koptischen, Armenıuischen und Georgischen. wohl
bei dieser Begrifisbestimmung vorwiegend der Vordere Orient SCEMEINT IST,
kann doch der byzantınische und slavısche Osten nıcht prinzıplell AUu$Ss-

geschlossen werden Unter allen Umständen verlangt die Erforschung des
christliıchen Orients auch CTE Berücksichtigung der reichs- und SrO1-
iırchlichen Situation des Altertums, da die orgänge vielfach LUr ihrer
Wechselwirkung verstanden werden können

DiIie Tatsache, dalß das Objekt dieses Forschungsbereiches dıe christliıchen
Literaturen und Kırchen des ÖOrilents Sind brachte MI1T sich dafß
SCINECN Standort EeEINETSEITS der T’heologıe, andererseits der Orıientalıistik
hatte Irotzdem 1ST CS Vonl Anfang WCN1ISCI Abhängıi1g-
keitsverhältnis T’heologie gestanden als ETW die sich emanzıplerende
Semitistik Von der alttestamentlichen Wıssenschaft* Zudem rıngt 6S heute
der ückgang der orjentalıschen Sprachkenntnisse unftfer den T’heologen
Mit sich da{fiß sich die Beschäftigung MIT dem christliıchen Orıient mehr
und mehr die Orientalistik verlagert, wobel sıch ZU Teıl auch die-
JENISCH Vertreter, die ursprünglıch von der T’heologie herkamen, schlıeßlich

Bereich der Orıientalistik ansıedeln?
Diese nklare Stellung des Faches 1ST durch verschiedene Üanı

stände bedingt SCWESCH Als Objekt der orschung erfordert der christlıche
Orijent neben der phılologischen Ausbildung CLIHEC Kenntnis der kirchlichen
Überlieferung, die nıcht 1LLUT der Oberfläche haften bleiben darf em
1ST der Philologe des christliıchen Orients VOL die Schwierigkeıit gestellt,
da{f3ß sıch SC1INECIM Bereich verschiedene Sprachfamıiliıen zusammenfinden,

Was zuletzt UObjekt selbst begründet 1ST ährend die Konzeption und
Interpretatiıon der alttestamentlichen Bücher weıthın INI1TL konfessionellen Fragen
und andpunkten verknüpft IST, S1Ind dıe orjientalıschen christliıchen Gemeinschaften
ein neutrales Obyjekt, tür dessen Behandlung mehr verschıedene Ta VO'  - Sym-
pathıe oder Antıpathıe bestimmend

2 Vgl dazu dıe grundsätzlichen Bemerkungen VO:  - Böhlıg ZUMG
113 (1963) 260f Im Rahmen theologıischen Fakultät wirkt der vielseitige
und SC1NECTr ehr- und Forschungstätigkeıit uNngCIMCIN fruchtbare Ordinarıus für
hrıstliıche Orientalıstik der Evangelisch-theologischen Fakultät der Unıiversıtät
Maınz, Rapp; i1hm vgl Böcher; Eugen Ludwıg app Leben Un
Werk Blätter für pfälzısche chengeschichte und relig1öse Volkskunde 231
(1964) D 13



Hammerschmidt

die 1n keinem unmittelbaren Zusammenhang stehen, AÄ; WIT haben
mit einem Raum Lun, der VOomIm Zentrum des Semitischen Aaus einerseits
das Koptische und andererseıts das Armenische und Georgische einschließt.
Wenn dieser Umstand auch heute einer Spezialisierung geführt Hat;
bedeutet doch insofern eine geWIlsseE Erschwernis, als des inneren
Zusammenhanges wıllen auch die VO eigenen Spezlalgebiet weıter ab-
liegenden Bereiche nıcht AaUSs den ugen verlieren darf. Dazu kommt, daß
der auf diesem Gebiet Arbeitende sıch auch vVonl etlıchen anderen (Gsebleten
ein1ges yabschne1i1den« mufß Liegt das Schwergewicht seiner Arbeit
auf dem Vorderen Orıient, 1sSt CS eine Selbstverständlichkeıit, dafß auch
MItTt den historischen, kulturellen und relig1ösen Gegebenheıiten dieses
Orients bıs modernen Entwicklung den islamischen Staaten ein1ıger-
maßen iSst; beschäftigt sich MIt den byzantinisch-slavıschen
chen, wird nıcht darauf verzichten können, auch dem Marxismus-
Leninismus und der Entwicklung in den kommunistischen Ländern seine
Aufmerksamkeıt 7zuzuwenden?.

Obwohl die er auf diesem Gebiet 1m vollen mfang erst Laufe
des etzten Jahrhunderts einsetzte, können WITLr heute auf eine Fülle VON

Literatur zurückblıcken, die 1n allen Einzelheiten aum mehr überschaubar
ISt. In dem folgenden Überblick sollen daher die Hauptstationen
der Entwicklung auf dem Gebiet des Vorderen Orients 1n der deutschen
Wiıssenschaft aufgezeigt werden‘*, wobel auch dıie einzelnen Fächergruppen
LLUT umrıßhaft gezeichnet werden können. Der Sınn dieser Darstellung ist
weder einer umfassenden Bibliographie och 1in einer Aufzählung aller
Namen sehen, sondern allein darın, die Lebensarbeıit uUNsSercs verehrten
ubılars den ihr gemäßen en hineinzustellen. er aus dem nıcht-
deutschsprachıgen Raum werden iınsofern berücksichtigt, als ihre Kr-
Wa.  ung für den allgemeınen ortgang der Forschung wesentlich erscheint.

Eıne wissenschaftlich vollgültige Erfassung christlich-orientalischer 1 1ite<
SETZiIE eigentlich erst 1n der Miıtte des vorigen Jahrhunderts ein, als

sich Dıllmann 823—94)°® dem Äthiopischen zuwandte. Unter dem
Einfiuß des von Göttingen ach Tübiıngen emigrierten Ewald (1803—75)

ine augenfällıge Ilustration dieser Sıtuation bietet der der fort-
laufenden »Bibliographie« 1n den OSt

Es ist el grundsätzlich darauf verzichtet, auf das Vonmn Unionstendenzen,
ökumenischen und hnlıchen Interessen bestimmte Schrifttum einzugehen.

7u ıhm vgl VO Baudissın, August LMANN Beilage DE »All-
gemeınen Zeitung« 1895, Nr 23252 als Separatdruck Leipzig 1895; aret-

Schall S£g.), FEın ahrhundert OrızentalıistiR. Lebensbilder auUs der Feder Don

Enno Liıttmann und Verzeichnis se1ıner Schriften (Wıesbaden 14711
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wurde Arbeitsweise durch den inzwischen ZUr Geltung gelangten
Hıstorismus bestimmt Neben der Bereitstellung der philologischen Hılfs-
mittel® verdanken WITr ihm C1NCc nNnza wichtiger Einzeluntersuchungen
ZUr Geschichte und Literatur Äthiopiens” WOZU och C1Ne (freilıch un-

vollendet gebliebene) Edıtion des äthıopıischen Alten TLestamentes®
Ausgaben Vonl Lexten apokrypher LAaiteratur? eıit Dıllmanns
grundlegenden Arbeiten wurden die äthiopistischen Studien 1 Deutschland
und Österreich intensıiver gepäegt *, wobel C1M Kontakt ZUTr iıtalıe-
nıschen ÄAthiopistik bestand Es genugt hıer, auf dıe Namen Voxn Tae-
LOFr1US Miıttwoch1927) : Bezold p922)E

1942)*® Littmann 1958)!* Grohmann!©® und
Marıa Höfner15a VErWEISCH Hervorgehoben werden INUSSCIL
diesem Zusammenhang dıie TrDeıten Vonmn Duensing 1 961)*%

EKurıiınger 1943 )*" dieser teilweıiser Zusammenarbeit MItTt

EX1CON Linguae AÄAethiopicae (Leipzig (ırammatık der äthiopıischen
Sprache, ufl VO:  - Bezold (Le1ipz1ıg englısche Übersetzung VO:  -

COCrıchton 20D1C Grammar London Chrestomathıa AÄethopica
Berlın *1950)

ber dıe Anfänge des Axumıitischen Reıiches Abh Preufß Wiıss
1878, 195 22() Iıe Krıegsthaten des Könmngs Amda- ıon dıe uslım S1itzungs-
berichte TEeU: VWıss Phiılos,-hıistor (1884) (1007) (1050);
ber dıe Regıerung, ınsbesondere dıe Kırchenordnung des Könmngs Lar a-Facob Abh

Preufß WiIss 18534 Phılos .h1istor 11 Berlin
Leipzig 1853 04
Ascens1i0 Isaıae e1IPZ1g Lıber enoch aethıiopıice (Le1ipzig Das

uch enoch übersetzt und wRlärt e1PZ1Ig Mashafa RÜüfdle S$1UE erFub-
KEwaldslaeorum (Göttingen Das uch der uOLLAEN der dıe Bleine ENESLS

Jahrbücher bıbl WI1ss (1850) 22() 56 (1851) 96
Vgl a7ıl Hammerschmuidt, 1E Hıstory of German CGontrıbutions

the tudy of tMmopD1a ournal of Ethıiopıan Studies (1963) 2()——48; HI CTIT-

Fassung: Die äthropistischen Studıen ı eutschland (von ıhren Anfängen bıs
ZUr Gegenwart) soll den ales d’Ethiopie (1964) erscheinen.

N /l ihm vgl Fın Fahrhundert Orientalıstik, 2[—45
12 Der das eDTra Nagast herausgab Abh ayer WIss

X11 Bd Abt München Bezold vgl FEın Fahrhundert Orıenta-
Listik 272

13 Vgl FEın Fahrhundert Orıentalıistik 128 22
Bıblıographıie Fın Fahrhundert Orientalistik 143 95 und 1 GCatalogue

Nr 307 Leıden N ine Autobiographıie diesem Catalogue MKITTTXX
c FEnno Lattmann übınger Universitätsreden (Tübingen

15 Dem WITF dıe monumentale Sammlung Aethiopische Marıenhymnen
tatsächlıch Ce1in Kompendium der äthiopischen Dichtkunst verdanken Abh

GrohmannSächs Wıss., -histor 22 (Leipzig
arbeıitete auch ber dıie eschichte der Geez-Sc ber den Ursprung UN
dıe Entwicklung der äthiopischen Schrıft Archiv für Schriftkunde (1915) B7 87

15 ine autobiographische Skizze 1I Österreichische ochschulzeitung 16 Jhg
Nr. (15

16 Z ıhm vgl Hammerschmidt, 1E Hıstory, 28 8
Bl Zu ihm vgl raf Prälat Dr Sebastıan Eurınger ıllıngen und cChwa-

ben Festschrı ZUr Vierhundertjahrfeier der UnıLvyversität Dıllıngen 1949
(Dıllıngen 66 A 7 Hammerschmidt, 716e Hıstory, 20 s

3*
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Löfgren ppsala M.-Ä Va  - den Oudenrı1yn?!®, Schall®*
und Wendt2®; dıe sich besonders mi1t der kirchlich-theologischen
Literatur der Äthiopier beschäftigen. urch dıe solıden Textausgaben von

Euringer und Lötgren“: wurde auch der Grundstein 7r Erforschung
der äthıopischen Liturgien gelegt, eiInes Problemkreıises, der dem Vertfasser
dieser Zeilen besonderen Aufgabe geworden ist. dem Gebiet der
äthıopischen Kunstgeschichte hat Irmgard Bıdder (die Gattın des 1963
verstorbenen ehemalıgen deutschen Botschafters in Äthiopien) eine
große Darstellung ber die Felsenkirchen von Lalıbalä vorgelegt?*;
M1t der äthıopıischen Malereı, dıe Voxn zeitgenössischen Versuchen
abgesehen durchwegs chlıchen arakter hat; beschäftigt sıch der Arzt

Jager:.

Ebentftalls in der zweıten Hälfte des vorıgen Jahrhunderts ZOS N ö1-
deke (1836 — 1930)** auf dem Gebiet des Syrischen das Fazıt Aaus den
Leistungen früherer und gleichzeıtiger Forschungen?®. Es soll hıer nıcht
auf das eingegangen werden, WaSs Rosenthal erschöpfend ausgeführt
hat2® Unbestritten ist, da{fß dıe srammatiıkalısche und lexikographische
Arbeıt Syrischen der Zeıit VOIr und se1It N öldeke?? die sıchere
Grundlage schuf,;, auf der allein dıie weıteren tudıen auf bauen konnten.

Qene unl Angelicum (1929) 6—40; La E de saınt Za
Mik  9  el "Aragawı reiburg Schw. Aamalıe: Athiopische Texte ZUT
Pılatuslıteratur Spicilegium Friburgense 1959); ıhm vgl rChr 4A7
(1963) 159

19 ZuUur äthıopıischen Verskunst. Fıne Studıe über dıe Metra des ene auf Grund
der Abhandlung »Al-gene laun mın AsS-sSır al-Habası V“onNn Dr UTa Aamı. Wies-
en

Das Mashafa Mılda Natıvıtatıs) und Mashafa Sellase I rınıtatıs)
des Kaıısers Zar’a Yda’gob Herausgegeben und übersetzt CSCO 2921 un! i A

271 Hammerschmidt, Zur Bıblıographie äthiopischer naphoren OSt
(1956) 288 .

D 0 Aalıbela Tie onolıthkırchen Athiopiens O1n
Athiopische Mınıaturen (Berlın

7u ıhm vgl Fın ahrhundert Orıentalıstik, 523—62
2 5 Erwähnt se1 hier LLUTL seine Kurzgefaßte syrısche GrammatıkR (Leıipzıg 18380,

*1898); englische Übersetzung VO:  - Crichton: ompendi0us SYN1AC Giram-
Mar London

DDe aramazıstısche Forschung se1ıt Ööldeke’s Veröffentlichungen Leıden 1939
Nachdruck Leiden 178—9211

27 Vor em durch dıie Grammatıken VO:  e Nöldeke (s Anm 25) und
rtockelmann |Syrısche Grammatık orta lınguarum orıentalıum (erste

Ausgabe Berlin als Neubearbeitung der Grammatık VO:  ; Nestlee
*1888| un! die ex1ika VO:  e Brockelmann . Lexıcon S yrıacum (Berlın 1895,

1928)| und ayne m1 | T’hesaurus S Yr1ACcUS (Oxford 1901)| ein
Auszug daraus VO  3 J. Payne Smith Mrs. Margoliouth): Compendio0us
Syrıac Dıctionary (Oxford
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KErst anderthalb Jahrhunderte ach Assemanıs umfänglichem
Sammelwerk?*8 können WITr einen literarhistorischen Versuch UK der er
Von Bıckell??® verzeichnen, dem die von Wright®®, Duval3i
und Chabot?®? folgten. Im Unterschied den anderen Abrissen
behandelt Duval zunächst die verschıiedenen Literaturgattungen (Bıbel-
übersetzungen, Martyrerakten, kirchenrechtliche Lexte USW.) und schlof3ß
erst dann eine Biographie der syrischen utoren uch Brockel-
mann®® und N öldeke®4 schrieben urze Abrisse der syrischen Literatur-
geschichte. Wenn auch manches Vomn dem, Was Nöldeke Inhalt der
syrıschen Laiteratur QU: hatte, berechtigt WAarl, Wr ıhm doch der
eigentliıche innn Erfassung dieser Literaturen 1Ur 1n beschränktem

gegeben??,
FEınen Marksteın der syrischen Literaturgeschichte bedeutet Baum-

starks Werk®*® der schon 1911 einen ersten Überblick ber das christlich-
aramäısche und andere orjentalısche Schrifttum geboten hatte?” eine
Geschichte der syrıschen Lıteratur, dıe den damals bekannten
Bestand der überheferten er aufnımmt, wurde durch den Abrıiß
Daie syrısche Literatur®®, der ach dem ode Baumstarks vVvoxnl Rücker

nde geführt wurde, 1n etwa auf einen Stand (bis gebracht.

2 8 Bıblıiotheca Orientalıs Clementino-Vatıcana 33 Rom 719—28) 9 ein
deutscher uszug VO:  3 e1  er Foseph SiMONLUS Assemans orzıentalısche
BıblıiothekR oder Nachrıchten “on syrıschen SchriftstellernL rlangen

a Gonspectus Yer SYYOTUM literarıae, ddıtıs not1Ss bibliographicıs et excerptis UNECGC=-

dotıs Münster 1:
30 OT Hıstory of Syrıdc IAıterature (London eine vollständigere

russische Ausgabe Petersburg 1902
31 La lıtterature SYr1aque Ancıennes lıtteratures chretiennes I1 (Parıs 31907)

1.Cs langues el les lıtteratures arameennes arıs SYr1AC Language and
TIAıterature 'Ihe Catholıc Encyclopaedıa XE 8—13; Tatterature sSyrı1aque Bıbl
cath des sclienCces relig. 66 (Parıs

33 Dite syrısche und christlich-arabische Latteratur Die Latteraturen des Ostens
1n Einzeldarstellungen VII Geschichte der christliıchen Litteraturen des Orients
e1pZ1Ig ?1909) 2—66

Ie aramädısche Literatur Hıinneberg (Hrsg.), Die Kultur der Gegen-
wWwart DiIie orlıentalıschen Literaturen (Berlin - Leipzig 03—23%3 21925)

So sagte ber das äthiopische »Buch der Geheimnisse des Himmels
und der Erde« y»Alles Möglıche steht darın, 1LLUTLT wen1g Vernünftiges« Dıie Aäthıo-
Ddısche Literatur Kultur der Gegenwart f 120 als ob dıie nhalte orjientalıscher
apokrypher Literatur ach den staben abendländischer Rationalıtät beurteilt
un werden könnten. ber auch Afrem hatte eine ausgesprochene
Abne1igung Dıiıe aramdısche Laiteratur, 1064.; vgl azıl Rosenthal,;, Aramaaıstısche
Forschung, 185

3 6 Geschichte der syrıschen Lateratur mı1t Ausschluß der christlich-palästinensischen
Texte Bonn

37 Die chrıstlıchen Liıteraturen des Orıents m I} Sammlung GÖöschen 527/
(Leipzig 191 1)

3 8 ı881 Leıiden 168 —204
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Erst 1in uNnsceren Tagen Lrat dem Standardwerk Baumstarks die PatrologıaSyrıIaca Von Ortı1ız de Urbina?®?® die Seıte, die sıch 1n zweiıerlei
Hınsıcht VonLn ihm unterscheıidet: Erstens 1st CN dem Verfasser hauptsächlichdıe patrıstische Zeıt (die bıs ZU ode des Johannes Von
Damaskus rechnet); zweıtens versucht CT, dem Titel »Doctrina«
jeweıils auch eine Zusammenfassung der Lehren und Ansıchten der wıichti-

syrischen Schriftsteller geben
In der lıterargeschichtlichen Arbeıit bestimmt selit Nöldeke und Baum-

stark die Tätigkeit einzelner das Feld Wichtigere Arbeiten auf diıesem
Gebiet befassen siıch VOT allem MmMit der rage der syrıschen Bıbelübersetzung*°oder der syrıschen Kırchen- und Dogmengeschichte*! Die biısher 1Ur
unzureichend oder Sal nıcht katalogisierten syrischen Handschriften 1in
deutschen Bıbliotheken wurden NU:  e vVvon ABßfalg beschrieben42. Die
Editionstätigkeit hat ın der Patrologıa Orıentalıs, 1m Corpus ScriptorumChristianorum Orzentalium und in der eihe der Anaphorae Syriacae ihren
Nıederschlag gefunden. Die NEUETEN Arbeıten ZUr syriıschen Literatur
finden sıch ZUum großen eıl be1i Ortız de Urbıina verzeichnet*®;: SOWeIlt
6S sıch dıe syrischen Lıturgien handelt, S1Ind S1e für den Zeıtraum
1900 —60 be1 ]1.-M Sauget aufgeführt**, Muiıt dem Problem des syrıschen
Kırchenbaus, der och e1m islamiıschen Felsendom in Jerusalem wırksam
wurde*41a, hat sıch Beyer beschäftigt *.

39 Rom 1958
40 Vor em 1n den Arbeıiten VO:  5 VÖöGCbus, der auch zahlreiche wichtigeBeiträge ZUT syriıschen Väterliteratur geliefert hat 1ne Auseinandersetzung mit

Vö6bus und ine kritische j ( e der bısherigen Forschung be1 WKe101T., Le
dıatessaron de Tatıen rSy (1956) 08—31; WE Das PSitta-InstitutLeiden nımmt die Gresamtausgabe des Alten Testamentes in Angrıff.

4l Vgl P die Arbeıten Von Kawerau Die 1akobıtıische Kaırche ım DDn
alter der syrıschen Renaıssance Berliner Byzantıinistische Arbeiten (Berlın *1960)],Krüger und de Vrılies.

42 Syrısche andschrıfte: Verzeichnis der orıentalischen andsc.  en 1n
Deutschland (Wıesbaden Der Katalog nthält neben alt- und neusyrischenauch christlich-palästinensische, mandäiısche und karsuüuni-Handschriften

43 In seiner Patrologia Syrıaca 9 GS1.; Un decen10 de Patrologıa 1r1aCa (1946—1955)Hiıstorisches Jahrbuch (Festschri taner) . (1958) 4—09
Bıblıographie des hiturgies orzıentales (1900—1960) Rom A

443 Vgl Caskel, Der Felsendom UN: dıe Wallfahrt nach Ferusalem *— Ver-
öffentlichungen der Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-
Westfalen Geisteswissenschaften 114 Kö6öln-Opladen 40

4 5 Der syrısche Kırchenbau Studien ZUTC spätantiken Kunstgeschichte 1m
Auftrage des Deutschen Archäologischen Instituts Berlin Fortführung der
Forschung durch Butler,; arıy Churches ın Syrıia, Fourth Seventh
Centuries. Kdıted and completed DYy Baldwın m1 (Princeton und jetzt
VOT lem durch Lassus, Sanctuaires chretiens de SYIE. Essaı TE la gENESE,la forme eit l’usage lıturgique des eEdıfıces du culte chretien, Syrıe, du ITI® sıecle

Ia Conquete musulmance nstitut irancals d’archeologie de Beyrouth Bı-
bliotheque archeologique et histor1que 413 Parıs azu Anm 039
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Das Christlich-Palästinensische*® ZOS zunächst seiner
Bedeutung für dıe Geschichte des Bıbeltextes die Aufmerksamkeıt der
Forschung auf sıch. Die Ausgabe des vatikanıschen Evangelıars*” VeLI-

anlalite Nöldeke, eine Darstellung dieses Diıalektes geben?S; der dann
Grammatık*? und Lexikon®® Vonmn Schultheß (1868 — 1922) folgten
Muıt den Texteditionen Von Land, Smith Lew1s und ihrer

Burkıtt,Schwester G1bson®}, von Gwillıam,
Stenning, Margoliouth, Schultheß, Kokowzof:

und Duensing WAar ein gewisser Abschlufß erreicht, der wertvolles
Mater1al ZUT Verfügung stellte, das dann ach ZwWel chtungen hın be-
arbeıtet wurde a) Die rage ach dem Alter dieses Dialektes führte

Baumstark dazu, das Problem des christlich-palästinensischen Penta-
teuchtextes?* untersuchen, wobel dıe ese vertrat, die christliıch-
palästinensische Übersetzung des Alten ' Lestamentes gehe auf eın jüdisch-
palästinensisches Targum zurück und se1 annn stark ach der Septuagınta
überarbeıtet worden. Nachdem Margoliouth eine Liturgie der
1 des steigenden Nıls ediert hatte??% verglich Black wohl als
erstier dıe christlich-palästinensische Fassung mit der griechischen®*.
Neuerdings wurde das Problem der Nilwasserweıihe Vomnll Engberding
wieder aufgegriffen und in einen gröheren Zusammenhang hineingestellt*°.

46 Zur Bezeichnung vgl Rosenthal, Aramaaıstısche Forschung, 145
47 Miniscalchı ETIZZO,; Evangelıiarıum Hierosolymıtanum L1 Verona 1861

2bl. Syr o  gen 757 — 404bis de Lagarde;
hen Dialecte ZDMG D (1868) 443—5274 8 Beıiträge ZUT Kenntniss der aramdısc

4 9 GrammatıkR des christlich-palästinischen Aramdısch, hrsg von Lıittmann;
mit Nachträgen Von Nöldeke und .1 mann (Tübingen

EX1CON Syropalaestinum Berlin
5L Vgl Ryssel, AÄAgnes ML Lewi1s und Margaret Dunlop (11bson Schweizer

theologische Zeitschrı 1899, 02
32 2 (1935) U

T’he Liturgy of the Naıle ournal Oof the OYa. Asıiatıc SocIlety, Okt. 1896,
G7 73R

54 Rıtuale Melchıtarum. Christzan Palestiman Euchologıion Bonner Orienta-
listische Studıen 29 (Stuttgart Die Hauptbedeutung der Arbeıiıt Blacks

Ordinationsriten ; vgl azu Engberding,legt aber 1n der Untersuchung de
Urkunde ZUr Geschichte der östlıchen eihe-Fıne neuerschlossene, hbedeutsame

rıten 26 (1939) 38—51; Duensing, acnhlese christlich-palästinısch-
aramdıscher £ragmente Nachrichten der Wıss. in Göttingen, Ol.=
histor. Kl Jhg 1955, Nr. (Göttingen TL S en zanlreichen Auf-
satzen verdanken WIr a auch ine on eines melchitischen Horologlilons:

Chrıstian Palestinman Syr1aC Horologıon 'Lexts an Studies NS (Cambridge
55 Der Nıl ın der Liturgıischen Frömmigkeıt des Christlıchen stens rChr 237

(1953) 56—88 Diese Arbeıt Engberdings nımmt auch ZUXC ese VO:  - Morenz
dem Zıirmmermann 56 (Berlin - Leipzig 1951)]Dıie Geschichte DVDonN Foseph

Stellung, wonach die osephsgeschichte ıne Umdeutung altägyptischer en
un! Rıten darstellt
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Es 1sSt hıer nıcht der OUrt, auf die Entwicklung der koptologischenStudien in Kuropa einzugehen, zumal Marıa Cramer azu das Wiıchtigstebereıits gZESAST hat®® uch 1n diesem Bereich erfolgte dıe Bereitstellungzuverlässıger phılologischer Arbeıitsinstrumente erst se1lt dem ausgehenden
Jahrhundert und 1St vorwiegend mit den Namen deutscher und Oster-

reichischer Gelehrter WIe S terh?. Steindorf o Tıl159,
GCGzermak®® und Spiegelberg‘! verbunden®?2. Einen entscheiden-

den Schritt der Lexikographie bedeutete ach Spilegelberg das großeWörterbuch Von Crum®3.
In der Literaturgeschichte 1st 6S hıer 1el schlechter bestellt als

Syrischen. Wır besitzen wohl ein1ıge Abrisse®*, aber eINne umfassende
Darstellung, die sıch mit Baumstarks syrıscher Literaturgeschichte VC1-
gleichen hieße Um größer 1St auch hıer wieder die Zahl der lext-
ausgaben, Übersetzungen und Monographien, die sıch auf alle Bereiche
des Koptentums und der koptischen Literatur erstrecken. Alle diese
beiten sind mehreren Bıbliographien, 1n der vVon Kammerer-
Husselmann-Shier®5, dem umfangreichen Literaturverzeichnis der
koptischen (bohairischen) Grammatiık Von allon-M Malınine®®
und 1n der fortlaufenden, unentbehrlichen Bıbliıographie D Von

imon®?”, enthalten.
56 Das Koptische und dıe Entzıfferung der Hıeroglyphen. Eın Beıtrag UTr Geschichte

der Koptologıe ın Europa rChr 27 (1953) 6—31; AS . Das chrıstlıch-RoptischeAÄAgypten einst und heute (Wiesbaden 90—92
57 Koptische Grammatık (Leipzig
58 Koptische Grammatık Oorta lınguarum oriıentalium 14 Berlin 19309Kurzer r der koptischen Grammatık Berlin ENVYDUC: der RkoptischenGrammatık Chicago
59 Achmimisch-koptische Grammatık (Leipzig Koptische DiualektegrammatıkMünchen *1961); Koptische Grammatık (saıdıscher zalekt Lehrbücher für

das Studium der orıentalischen Sprachen e1ipzlig 21961)
6 0 Der Rhythmus der koptischen Sprache und SCINE Bedeutung ın der Sprach-gestaltung Sıtzungsberichte Wıss. ın VWiıen, Phılos.-histor K 213
Abt (Wıen-—Leipzig
6 1 Koptisches Handwörterbuch (Heidelberg

In den etzten Jahren er olotsky die orderung ach einer Neu-
gestaltung der koptischen Grammatik Zur Neugestaltung der Roptischen Grammatık
L 54 (1959) 3—60; The Coptıc Gomugatıion System Orientalia 29 (1960)392—422; Z ur koptischen Wortstellung eb 2() (1961) 294—313; Nominalsatz

und eft Sentence ım Koptischen eb 31 (1962) 3—20
63 Coptıc Dictionary (Oxford Crum vgl BullSocArchCopt 10

(1944) 209 Ö

e1po  T Geschichte der koptischen Latteratur Die Laitteraturen des
ÖOstens 1n Eınzeldarstellungen VII D 31—83; Baumstark, IDe chrıstlıchen
Iaıteraturen des Orıents 1 06—29; Morenz, Dıie koptische Laiteratur
Leiden 7—19 üller (Heidelberg) arbeıtet jetzt ıner
koptischen Literaturgeschichte.

Coptic Bıblıography Arbor
6 6 Grammaire (Beyrouth *19506) 254—398 67 Orientalia 18 (1949)
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Aus der Fülle der Literatur verdienen 1n diesem Zusammenhang die
äalteren beıiten Von Strothmann®® und Vvon C Kopp ber Glaube
Un Sakramente der koptischen Kırche®? werden, der sıch
erst VOT kurzem eine Darstellung der koptischen Kultsymbolık geseillte‘“.
Muiıt der Erforschung der koptischen Literatur beschäftigten und beschäftigen
siıch Schmidt; Ste1ndorif, Wessely, Lei:pnoldt‘

T1 Müller?3 und Hammerschmidt”*%, wäh-
rend der Nachdruck der Arbeıten Von Böhlıg (ın teilweiser Zusammen-
arbeıt mMi1t Polotsky”°) auf der bıiblischen und gnostischen”®, VOIll

Krause?” und H.-M Schenke”®s auf der gnostischen koptischen
Literatur lıegt, die durch dıe Funde von Nag Hammadı eine unerwartete
Bereicherung erfahren hat?? Auf dem Gebiet der koptischen Archäologıie

68 Die Koptische ırche ın der euzeıt Beıiträge ZUT historischen T’heologıie
(Tübingen ihm vgl rChr 45 (1961) 159{£.

69 Orientalıa Chrıstiana 75 (Rom
Hammerschmidt; ultsymbolı der koptischen und der äthıiopıischen

ırche Herrmann (Hrsg.), Symbolik der Relıgionen Symbolık des
orthodoxen und orjentalıschen Christentums (Stuttgart 167—211

Der U, A, ıne Monographie ber Schenute Uon Atrıpe und dıe Entstehung
des natıonal ägyptischen Chrıstentums 251 (Leipzig 1903)] verfalite und
INImmMNenNnN mit Crum dessen Bıographie und er edierte: ( SC 41
(vıta), und 73 opera)

72 er seinen Grammatiıken den verschiedenen koptischen Dialekten
Anm. 59) und der Edıiıtion VO  - biblischen und theologıschen Lexten verdanken

WITr ıhm VOT allem dıe Bearbeitung nichtliterarıscher Stücke und Untersuchungen
ZUE koptischen ZNEIKUNAdE. ; ıll vgl BullSocArchCopt 17 (1963/64) D

13 Die alte Rkoptische Predıigt Inaug.-Diss Heıdelberg Die Engellehre der
koptischen Kırche (Wıesbaden 9 IDe UC: der Eınsetzung der Erzengel Mıchael
und Gabrıel CSCO 2925 und 226

Die koptısche Gregoriosanaphora Berliner Byzantıinıistische Arbeiten
(Berlin Koptisch-bohazrısche T exte ZUr ägyptischen Gregoriosanaphora
rChr 44 (1960) 8—1

Polotsky-A Böhlıig, Kephalaıa Schmidt (Hrsg.), Manıiıchä-
ische Handschriften der Staatlıchen Museen Berlins (Stuttgart

Böhlig, Eın Lexıkon der griechıischen Wörter ım Koptischen Die griechisch-
lateinıschen Lehnwörter ın den Roptıschen manıiıchdischen T exten Böhlıg (Hrsg.),
Studien ZUT Erforschung des christlıchen Agyptens unchen *1954); Die Z71e-
chıschen Lehnwörter ım sahıdıschen und bohairıschen Neuen Testament Studıien,

und München 21958); Der achmımaısche Proverbientext nach ero. orıent.
OCE. 987, e1l 13 mıit einem Beıtrag VO  - bscher Studıen, unchen

5 Böhlıg-P Die koptisch-znostische Schrift ohne Titel au CX
‘WOoN Nag Hammadı ım Koptischen Museum It-Kaıro Veröffentlichungen des
Instituts für Orientforschung Deutsch. Wıss. Berlin 58 er

47 Krause-P” a  R Dıie rer Versionen des pokryphon des Fohannes ım
Koptischen Museum It-Kaıro Abh Deutschen Archäologischen Instituts
Kairo optische Reihe (Wıesbaden

78 Iıe erkRun des sogenannten Evangelıum Verıitatıs (Göttingen TE
old H.- enke Koptisch-gnostische Schriften AaAuUs den Papyrus-Codıces U“onNn

Nag Hamadı T’heologische Forschung 20 mburg-Bergstedt
79 Vgl Uu. d Va Unnik-J] Bauer-W. TEl Evangelıen AUS dem

Nılsand Frankfurt A,
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und Handschriftenkunde hat sıch Marıa Cramer Namen gemacht®‘
während Wessel 1U  . C1Ne Gesamtdarstellung der koptischen Kunst
bietet 84 In den Kre1s deutscher Wıssenschaftler mu{f wohl auch der aus

Hamburg stammende Meıinardus einbezogen werden, der
als Assocılate Professor der Amerikanıschen Unıiversität Kalro

wirkt urch SC1INEC Feldarbeıit Ägypten hat besonders die Kenntnis
koptischer en und Klöster der Vergangenheıt und egenwar eNTt-
scheidend gefördert Abgesehen Von mehreren Aufsätzen und Studien ®1a
hat die Ergebnisse SsCiNer beıiten umfangreichen Werk ber
die koptischen Klöster®1b und C1iNeIM NOC. ungedruckten) Handbuch
ber das christliche Ägypten niedergelegt

Die syrische und koptische Literatur hat ach dem Vordringen des
Arabıschen C1N! Fortsetzung christlıch arabıschen Schrifttum
gefunden, das weıithin®1c durch dıe beıten von rafi 1955)82
erfaßt wurde In SCIHCI mehrbändıgen Geschichte der chrıstlıchen arabıschen
Liıteratur®® hat ZU ersten Male C166 derartig umfassende und krıtische
Bestandsaufnahme dieses Schrifttums geboten Eıner Anregung T'g
folgend hat Alßfalg ünchen den wichtigen lLext alten lıtur-
gischen andbuchs der koptischen Kırche arabıscher Sprache publı-
ziert®+ In den etzten Jahren wurde auch das Werk des Nestori1aners
Abü Abdalläh ıb at- L’a1yıb ges Fıgh aN-HNASYANTVYa (Recht

80 Dıe Totenklage hbeı den Kopten Sıtzungsberichte WiIss Wiıen,
Phılos -h1istor 219 Abh VWıen Leipzig Das altägyptische
Lebenszeichen chrıstliıchen (koptischen) Agypten (Wıesbaden 5195595 rYchäolo-
gıische und epigraphische Klassıfiıkatıon koptischer Denkmäler des Metropolıtan Museum
of Art,; Nezw YorR,; und des Museum of Fıne ÄArts; Boston, Mass. (Wıesbaden
Das chrıstliıch-koptische Agypten e1ns und heute (Wıesbaden

81 Koptische Kunst. Die Spdätantıke Agypten Recklinghausen
8139 T’he Ferusalem (Kairo The Itınerary of the Holy Famıly

V Studıa Orıientalıa Christiana Collectanea (Kairo 44 In the
of the Holy Famıly from Bethlehem Dper av Dar al-Maaref

Aas of Chrıstian S1ites Y ublications de la Sociliete d’archeologıe
a1lro

81b ON an Monmnasterı1es of the Egyptian Desert (Kairo azu C1iMN a
a1lro

81C AÄus ruüheren Jahren mu13 hıer das och wichtige und nuützliıche
Werk VO  5 KRıedel genannt werden Die Kırchenrechtsquellen des Patrıarchats
Alexandrıen (Leipzıg

Fa ihm vgl 4A0 (1956) 8 —40
8 3 LENV. test1 118 (Cıtta del Vatıcano 132 (1947), 146 (1949),

147 (1951) und 112 (1953)
8& 4 Die Ordnung des Priestertums Publications du Centre d’Etudes Orientales

de la Custodie Francıscaine de Terre-Salinte Coptica a1ıro
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der Christenheıit) durch Hoenerbach und DPIES herausgegeben
und übersetzt®°.

Gegenüber den bisher genannten Bereichen tiraten die Untersuchungen
auf dem Gebiet der rmenischen und georgischen I ıteratur zunächst
och 1n den Hintergrund sicherlich nıcht zuletzt auch der sprach-
liıchen Andersart dieses Schrifttums Die Mechitharısten von Lazzaro
und Wıen?®® haben 1e] azu beigetragen, Geschichte und Literatur
Armenıens auch 1in Kuropa bekannt machen. Am Anfang dıieses
Jahrhunderts brachte er eine umfangreıiche Geschichte der ATINC-

nıschen Kırche VOT ihrer Irennung vonl der Reichskirche heraus?®”. Miuıt
der armeniıschen Kirchengeschichte beschäftigten siıch auch Gelzer®®
und Markwart®?>®* Abrisse der armenıschen Literaturgeschichte he-
ferten Baumstark?% Fınck?! und Nnun Ingliısı1an?®, Den
vielfältigen und verwickelten Problemen armenischer Baukunst und deren
Wechselbeziehungen MI1t dem Abendland folgte Strzygowskı®®, der
seine Aufmerksamkeıt aber auch anderen Bereichen christlich-orientalischer
Kunst zuwandte?32a,

Erst 1n den etzten Jahrzehnten haben die armenischen Studien einen
hervorragenden Vertreter in dem Freiburger (1 Schw.) Ordinarıus
M.-Ä Va den Oudenrın?* gefunden, der auch verschiedentlich 1m
Orıens Chrıstianus publızıerte. In Deutschland werden die armenologıschen
Studien in der Gegenwart uUrCc. olıtor und Aßfalg betrieben??.

&5 SE 161,;, 162, 167 und- 168; vgl azu (CAL und 11 |dıe einzelnen
tellen 1m Registerband (V) DEn und 134]1; Riedel, Dıe Kirchenrechtsquellen des
Patrıarchats Alexandrıen, 48=52 Sanders, Inleiding 0 het CNES1IS-
hommentaar WVDan de Nestor1aan Ihn at- T’aıyıb Leiden

8 6 Vgl Ingliısıan, Hundertfünfzig re Mechitharısten ın Wıen -
Wiıen ds1:4 Das wissenschaftlıche eDen der Armener ın der Gegenwart

20 (1955) 02—1
87 Unter dem leicht irreführenden 1E Dıe katholıische Kırche ın Ärmenien

reiburg Br er gab 168 d auch Ausgewählte Schriften der AaArme-

nıschen Kırchenvdter heraus: Bibliothek der Kırchenväter 57—58 München
Die AÄAnfänge der armenıschen Kırche Verhandlungen der sächs. esellsc.

Wıiıss. Le1ipzig, hiılol.-histor. KL I} (Leipzig 09—74
Orientalia Christiana 8() (Rom8 9 Dıie Entstehung der armenıschen Bıstümer

90 Dıie chrıstlıchen TAteraturen des Orızents 1L, 62—99
91 Geschichte der christlichen Liıtteraturen des Orıents, 5-—1 Die orıentalıschen

Liıteraturen, 2—0
U 2 VIlL (Leiden - Köln 156—250
93 T e Baukunst der Armener und Europa 1—  H—  Z Wiıen
Yy3a Vgl T’ancıen Aart chretien de Syrıe. Son caractere el sSon 6volution

(Paris
Seine einschlägıgen Arbeıiten aufgeführt in : rChr 47 (1963) 159
Vgl Aßfalg-] Molitor, Armenısche andschrıften Verzeichnis der

orjentalıschen Handschriften 1n Deutschland (Wıesbaden
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Kıne äahnliche Zusammenfassung WIC die syrische Literatur durch
Baumstark und die christlich-arabische durch Graf erfuhr die EGUL *-
giSCHE (nach den Übersichten von Fınck?® und Baum-
stark® durch dıie Verbindung MI1ITt Aßfalg von Tarchnisvıliı
durchgeführte Neubearbeıitung vVomn Kekelidzes erstem Band der
georgischen Literaturgeschichte unftfer dem ıte Geschichte der Rırchlichen
georgıschen Liıteratur?® eIt vielen ahren hat sıich diesem Bereich

olıtor durch zahlreiche Arbeıten ausgezeıichnet, angefangen Voxn
SC1INCIN Altgeorgischen G1 lossar ausgewählten Bıbeltexten?? ber
Übersetzung des Adysh- T’etraevangelıums*®® die Publikation und Bear-
eıtung der Chanmeti1- und Haemetifragmente*** bıs SC1IHNCIN Gilossar

den 16r Evangelıen und der Apostelgeschichte*!°? Der Bestand
georgischen Handschriften deutschen Bibliıotheken wurde NUunN, SOWEIT
diese bisher och nıcht beschrieben worden WarIcClIl, Von Aßfalg e_
fajst1ı0o2a

11

Zu Bıld ber den Stand der Studien auf dem Gebiet des christ-
en Orients gehören auch JCNHC Publıkationen, dıie diesen Orıijent als
Gesamtphänomen erfassen suchen Die ersten Darstellungen auf Grund
der historisch-kritischen ethode dıe Veröffentlichungen eths193
und Silbernagis ” HFast CinNn Vierteljahrhundert verging*®> bıs

Heiler SC1H berühmtes Werk Urkıirche und Ostkırche}096 herausbrachte,
Die orzıentalıschen Literaturen, 299 211

7 Dıie chrıstliıchen Liıteraturen des Orıents 1L, 99 — 110 Jetzt auch T1 Von
Deeters NVAA Leiden-Köln 129—55

98 Studı test1 185 del Vatıcano vgl azıl Molıiıtor ı rChr
41 (1957) 145—47 ; Alßfalg Hs Bedi1 ar  sa Nr DA anuar 44—51

99 Monumenta Bıblica et Eccles1iastica Rom
100 rChr 27 (1953)
101 Monumenta Iberıca anlıquU107a Textus chanmetz et haemetı ınscrıptionıbus,
Bıblıs el Patrıbus CSM 166 Chanmeti-Fragmente rChr 1951
102 Glossarıum Iberıcum Evangelıa et Actus Abpostolorum anlıqu1071S

WETS107115 10 LEXLIUS Chanmetı el aemetı complectens 111 SESCH) 29728 DA und 242
1028a Georgıische andschrıften Verzeichnis der oriıentalıschen Handsc  en
Deutschlan 111 (Wıesbaden
103 Die orıentalıische Chrıstenheit der Miıttelmeerländer Reisestudıen AUr Statıistik

und ‚ ymbolı. der griechischen, armenıschen und Roptischen Kırche er.
104 Verfassung und gegenwartıger Bestand samtlıcher Kırchen des Orıents, Aufl

hrsg VO  - chnitzler (Regensburg
1095 In Ta  eiclc WaTr inzwıschen dıe erste Auflage VO  3 Janıns Les eglıses

orıentales el les OTYN1L1ENTLAUX (Pams erschiıenen ; als SC11I1 VO)  - der französıschen
Akademıie preisgekröntes Lebenswerk hat der Verfasser 11U); dessen viertfe Auflage
(Parıs vollständıg umgearbeıtet und SC1LLICIL Angaben auf den
Stand gebracht

106 DiIie katholische Kırche des Ostens und estens München
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dem erst VOLr drei bzw. Zzwel Jahren zwel Publikationen folgten, die den
gegenwärtigen Stand der Forschung verarbeıten suchen: Das eine
sınd Spulers Beıträge 1mM Handbuch für Orientalistik 111 2107 die
NU  > (1964) als erganzter Sonderband dem 'Tıtel IDıe morgenländıschen
Kırchen erschienen sind; das andere 1St der and der von Herr-
Mannn herausgegebenen Reihe Symbolık der Relıgıonen*?®, dem auch ein
wissenschaftlıcher Bildatlas (in diesem Bereich ein dringend notwendiges
Arbeitsinstrument) folgen wird. Obwohl nıcht unmittelbar UNsSeETITCIIN

ema gehörend, soll hlıer auch die Einführung In dıe Konfessionskunde
der orthodoxen Kırchen Vonl Onasch!®? genannt se1N. Als Sammelwerke
stellen sich dıie von Tyciak, Wunderle und Werhun!! und
VOIl rüger und Tveiak*” herausgegebenen Bände dar Die 1936
begonnene**“* und ach dem Krieg als CUu«c olge zunächst

Wunderle, dann unter Biıedermann wiederbegründete Mono-
graphienreihe Das Ööstliche Christentum**}® bringt immer wleder Publikationen,
dıe auch für den Vorderen Orıient Vonl Bedeutung sind.

111

!Das Anwachsen der Studien auf dem Gebiet des christlichen Orılents
1n der zweıten äalfte des vorıgen Jahrhunderts Iru wesentlich azu bel,
dafß sıch dieser Forschungszweig innerhalb der Orientalistik einer
eigenständıgen Diszıplın entwickeln konnte Eınen gewilssen Abschluß
dieser Entwicklung*** bedeutete die Gründung zweıer Fachorgane, der
Revue de ”Orıent chretien > und des Orıens Christianus}?6, Die ersten

Jahrzehnte des Orıens Christianus, der in seiner Art die einzige Zeitschrift
1n deutscher Sprache geblieben 1E Sind untrennbar mıiıt dem en

107 Religionsgeschichte des Örz'ents ın der Zeıt der Weltreligionen (Leiden - Köln
120—324

108 Hammerschmidt-P Hauptmann-P. Krüger-L Ouspensky-H.-J.
SCHULZ; ‚ ymbolı des orthodoxen und orzentalıschen Chrıstentums (Stuttgart

109 ammlung Göschen 1197/1197a (Berlın
110 Der Christlıche OÖOsten Geist und Gestalt (Regensburg
a Morgenländıisches Chriıstentum (Paderborn mi1t den Beıträgen des

früh (1951) verstorbenen asper.
112 13 efte
113 Bıs jetzt
114 Analog der onsolidierung der Islamwissenschaft und der Begründung der

Zeitschrift Der sLiam.
115 (1896) bis Z0 (1935/46).
116 (1901) bis (nunmehr) 48 (1964)
ı& AÄAus dem Pontificıum Institutum Orientalıum Studiorum erschienen se1lt

1923 dıe Orientalıa Christiana, dıe sıch 1935 in die Orientalıa Chrıistiana Analecta
(eine Monographienreihe) und die Zeitschrift Orizentalıa Chrıstiana Periodıca teilten.
1951 kam der Band des Proche-Orıient chretien, 1956 der des Orıent
Syrıen heraus.
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Anton Baumstarks (1872— 1948 )118 verbunden‚ „der 1in allen Bänden
seliner Zeıt miıt Aufsätzen, Textausgaben und UÜbersetzungen, Buch-
besprechungen und Mitteilungen WAr. Seine Arbeiten erstreckten
sich auf alle Bereiche des christlıchen ÖOrı1ents, wobe1l besonders durch
Problemstellungen und Anregungen Weiterführung der Forschung
beitrug urch Baumstark kamen auch dıe Studien ber die Ooriıenta-
lischen Liıturgien, die 1in iıhm einen sachkundigen Kenner gefunden hatten 142

einer ersten Blüte urch das Eigengewicht dieses Gebietes und die
mMit gegebene besondere Problematik Wr dabe1 eine geWIlsse Ab-
sonderung von der allgemeinen Orıientalıstik aum verme1ıden 120

Die »Zzweıte Stütze der christlıchen Orientalistik in Deutschland«*21,
dolf Rücker (1880— 1948)122, Lrat 1926 Mit raf

aumstark dıe Redaktion des Orıens Chrıstianus ein. eıit 1923 Ordinarıius
für die Un des christliıchen Orıients der UnıLversıität Münster, wurde

1927 auch Professor für alte Kirchengeschichte, christliche Archäologie,
Patrologie und Liturgiegeschichte. ein Hauptinteresse galt der Liturgie
und Literatur der syrischen, insbesondere der ostsyrischen (nestorlanischen),
und zeıtweıilıg auch der armenıschen TPC

Im Jahre 1941 Hel der Orıens Chrıstianus den Maßnahmen des rıtten
Reiches A piers dıe zweıte älfte dieses (S6.) Jahrganges konnte schon
nıcht mehr erscheinen. Erst ach zwöli jährıger Unterbrechung konnte die
Zeitschrift dank der Bemühungen Von Graf 1953 MI1t dem 37.Jahrgang
ihre Fortsetzung finden!?$; wobe!i CS für den Bereich orientkıirchlicher
Kunstgeschichte und Archäologie einen herben Verlust bedeutete,

1R Vgl Kücker: Anton Baumstark ZU) Geburtstag Litterae Orıien-
tales Harrassowiıtz 52 Cr 1—11; auser-H K1  M
Anton Baumstark Ephemerıides Lıturgicae 63 (1949) 185—207; (TA%, Änton
Baumstark rChr 5[ (1953) Ar

119 Sein frühes andchen Dıie Messe ım Morgenland (Kempten - München
wırd bıs Gegenwart SCIN zZitiert: WO. CR inzwıischen durch selne der drıtten
Auflage VO  a} Botte herausgegebene Liturgıe comparee (Chevetogne über-
holt 1st Zum Ganzen vgl Hammerschmidt, TOOLEME der orzıentalischen
Liturgiewrissenschaft OSt 10 (1961) 28—471

120 Daß diese Entwicklung nıcht 1Ur posıtive Folgen gehabt hat; darf nıcht
verkannt werden. Ks sSEe1 aIiur auf die Bemerkungen von olotsky VeI-
wıiesen ‘ (L 54 (1959) 581

1E Taeschner in ZDMG 99 (1950) 159
W Vgl ngberding,; Rücker Ephemerides Liturgicae 63 (1949)

2-—16; Graf, Rücker rChr 3[ (1953) 2f.
19 Inzwischen ihr 1n wohlausgewogener Partnerschaft die Ostkırchlichen

Studıen (seit Bıedermann Seite etreten, die siıch 1n kurzer
eit als wertvolles Fachorgan für den byzantınısch-slavıschen Bereich erwlesen,
ohne S1e sıch deshalb "Themen des Vorderen Orients Versc. würden.
Die se1it 1958 Stupperich erscheinenden ahrbücher Kırche ım Osten
wenden ihre Aufmerksamkeit sowohl den orthodoxen WI1IE auch protestantischen
en des Ostens SeIlt 960/61 erscheint auch der Kyrı0s. Viıertehjahrsschrift
für Kırchen- und Geistesgeschichte ÖOsteuropas (unter Meınhold) wieder.
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Schne1i1der124, auf dessen tragende Mitarbeit iINnan gehofft hatte,
1952 1in Syrıen gestorben WAaTFr. Nun zeichnete raf als Herausgeber, dıe
Schriftleitung wurde Engberding und olıtor übertragen, die
se1it dem ode Grafifs (1955) gemeinsam dıe Herausgeberschaft über-
NOMMEN en

eıt langem hatten die beıten Hiıeronymus Engberdings*?!*°® die Auf-
merksamkeıt der Fachwelt auf sıch SCZOYCNH. on während seiner Aus-
bildung der Universıität Müuünster hatte be1 Grimme orientalıstische
Studıien betrieben, die VO Wıntersemester 1927/28 bıs Wınter-

1929/30 1in Münster und Bonn be1 Rücker; Baumstark,
Kahle, Bonnet, Peradze: Spies, Heffening und
Schwyzer fortsetzte und vertiefte. Im Februar 1930 promovıerte

mit dem Prädikat yeminenter« der Universıtät Bonn A Doktor der
Phiılosophie1?6, eıt dem Wıntersemester 1950/51 versah einen Lehrauftrag
für Kunde des christlichen Orıients der Universität Münster, den
1959 aus Gesundheitsrücksichten niıederlegen mußte

Seitdem ihn 1928 se1n ehrer Baumstark auf eine notwendige Unter-
suchung der einzelnen Rezensionen der Basıliusliturgie hingewlesen hatte,
hat die Erforschung der Geschichte der verschliedenen orjentalischen
Liturgien qals seine besondere Lebensaufgabe 1mM Bereich der Wissenschaft
betrachtet. AÄAus dieser Zielsetzung erwuchsen, ausgehend VOIl seiner
Baumstark verfaißiten Dissertation ber das Hochgebet der Basılius-
hıturgie*?”, eine Reihe Vonl Arbeıten, die siıch MI1t den verschiedenen Sprach-
bereichen und spekten der orjentalıschen Liturgien befaßten128. Zu diesen

124 Vgl ihm ngberding Ha rChr C (1953) 6—48
125 Am DE Januar 1899 Bottrop 1. geboren, besuchte ß das umanıstische

Gymnası1ıum Urt, 1mM Junı1 1917 dıe Reifeprüfung ablegte ach Beendigung
des Krieges rhielt VO S\ommersemester 1919 bis ZU Sommersemester 19223
die ormale philosophisch-theologische us  ung der Universıität unster
Am S Dezember 1923 wurde ZU Priester geweiht und trat 10 Februar
1924 1n den Benediktinerorden e1n.

M Hauptfach: Liturgiegeschichte des christliıchen Orients und Syrisch
Baumstark); ersties Nebenfach allgemeine Semitistik, besonders Hebräisch

und abısch C Kahle); >weıtes Nebenfach nichtsemitische Sprachen des
christlichen Orijents: a  sch und ohairısch; Armenisch; Georgisch

Peradz®); ema der Dissertation: S Anm. L
Aa Das oucharıstische Hochgebet der Basıleioslıturgie T’heologie des hrist-

en Ostens Münster
128 Der Gruß des Priesters Begınn der FEucharıstıe ın östlıchen Liturgien

buch für Liturgiewissenschaft (1929) 8 —4
Z 1um formgeschichtlichen Verständnıs des A YLOG 0e  Oq’ X YLOG LOXVOOG, X YLOG 40 vVaTtTOoG,

eb 10 (1930) 8 —74SXNENTOV NL
Urgestalt, Fıgenart und Entwicklung CINeESs altantiochenıschen eucharıstischen Hoch-

gebetes 29 (1932) 272—48
aC  a altchrıstlicher liturgıischer Akklamatıonen ın den selavatha der ostsyrıschen

Liturgıe aul-Kahle-Ehrung (Leiden 47 —54
Eın Problem ın der Homologıia DOor der Al Kommunıon ın der ägyptischen Liturgıe
OrChrP (1936) 5—54
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Arbeıten, dıe heute Aaus dem Bereich des christlichen Orıients nıcht mehr
wegzudenken siınd, Liraten neben einer großen Zahl von Rezensionen 1m
normalen Umfang einıge umfangreichere Besprechungen, die selbst wıieder
weıterführende Studıien darstellen 1?9. Eıine drıtte €e1. Vonmnl Veröffent-

och Note D

Die Kırche als Braut ın der ostsyrıschen Liturgie eb (1937) 5—4  CO
Neue Untersuchungen UTr Urgeschaichte der byzantınıschen ChrysostomuslıturgierChr 24 (1937) —AT
FEıne neuerschlossene, bedeutsame Urkunde UT Geschichte der Ööstlıchen Weiheriten
eb 26 (1939) 238—51
Der Eıinflupß des Ostens auf dıe Gestalt der römaiıschen Liturgie Ut unNnum

sint (Münster 61—89
Das angeblıche älteste Dokument römaischer Liturgie AaAUsS dem Begınn des drıtten

ahrhunderts Miscellanea Liturgica Oonorem Muohlberg Bıblıotheca
»Ephemerides Liturgicae« DD Rom 47=—=71

Das chalkedonische Chrıstusbn. und dıe Liturgien der monophysıtischen Kırchen-
gemeıinschaften Gr1  meier-H Bacht (Hrsg.), Das ONz VOIl Chalkedon 1
ürzburg 697 —733

56—88
Der Nıl ın der Iıturgischen Frömmigkeıt des Chrıstlichen ÖOstens 27 (1953)
Die westsyrısche NADNOTa des Al. Fohannes Chrysostomus und ıhre TOoOLemMe eb

30 (1955) Z —mA [
Neues 3C über dıe Geschichte des T'extes der ägyptıischen Markuslıturgie eb

4AU (1956) 40—68
Zum anaphorıschen Fürb:ttgebet der ostsyrıschen Liturgıe der Abpostel a] und

ar(7) eb  Q 41 (1957) 02—924
Das Verhältnıs der syrıschen I imotheusanaphora ZUr Rkoptischen Gyrillusliturgie
eb 47 (1958) 55—67
Z um Papyrus 465 der Fohn Rylands Library IN Manchester eb 47 (1958) 68 —76
Untersuchungen den Jüngst veröffentlichten Bruchstücken sa’‘ıdıscher Liturgie
eb 473 (1959) 59 —75
/Zum Myronweıhegebet des Vat. 1970 26 (1960) 5174
Z ur griechıschen Epiphaniusliturgie Mus 74 (1961) 25 —47
Das anaphorısche Fürbittgebet der byzantınıschen Chrysostomuslıturgie rChr

45 (1961) 20—29; 46 (1962) 223—6)

7—1
Irreführende Angaben ın Conybeares » Armenıan Lectionary« eb 46 (1962)
Das anaphorısche Fürbittgebet der Basılıuslıturgie eb  Q 4A7 (1963) 16—52
Zum hbesseren Verständnıs einıger dıakonaler Aufforderungen des Byzantiınıschen

Rıtus OSt 13 (1964) Au
Dıie Angleichung der byzantınıschen Chrysostomusliturgie dıe byzantınısche

Basılıusliturgie eb 13 (1964) a
Das anaphorısche Fürbittgebet der griechıschen Markuslıturgıie OrChrP 3{) (1964)208 44
Zur Geschıichte der Liturgıie der Vorgeweihten en Ost 13 (1964) 014
Das Fest er alttestamentlıchen Patrıarchen Fanuar georgıischen Me-

NAUM “on Dumbarton aks Mus K (1964) 297 — 300

4—4
ı8 4  S Hammerschmidt, De Roptische Gregorzosanaphora 47 (1958)

Hammerschmidt, Äthiopische Iıturgıische T exte der Odlie1an Labrary ın Oxford
eb 45 (1961) 0—40

Hammerschmuidt, Studies ın the 20D1C NAPNOTAaS eb 4A7 (1963) 40—43
Anaphorae S5yrıacae eb 20 (1955) 140£.; (1957) 2124
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lıchungen, unftfer denen sıch auch eine Studıie ber die gegenwärtige Situation
1m griechisch-orthodoxen Patriarchat Voxn Jerusalem befindet, diente
anderen Forschungszielen*?9,

Was Hieronymus Engberding daneben qals Herausgeber des Orıens
Chrıstianus geleistet hat, VEIMAS der ‚5 der einmal erfuhr,
wieviel aNONYIMMNC Kleinarbeıit, Mühsal und Energıe eine solche Tätigkeıit
abverlangt.

Wenn WIr diesen Band
iLUHSGICHI verehrten Lehrer,
dem Vorbild wissenschaftlıcher Arbeıt und Anstrengung,
dem unbestechlıchen Krıtıiker, aber auch
dem hılfsbereıiten UN verständnısvollen Menschen

seinem (reburtstag
wıdmen, verbinden WIFr MI1t unNnseremn ank für seine e1 und seinen
Einsatz den UnNSsSC. und die Hoffnung, daß ıhm och viele Jahre WI1isSsen-
schaitlıcher e1it auf dem Gebiet des christliıchen Or1ients geschenkt
se1n mögen!

130 Marıa ın der Frömmigkeıt der Ööstlıchen Liturgıen Sträter (Hrsg.),
Katholısche Marıenkunde (Paderborn 909—2306 (italıenische Übersetzung:)
Marıologıa urın BD{

Kann PDPetrus der Iberer mut Diıonysius Aeropagıta ıdentıfizıert werden ? rChr
28 (1954) 68—95

Der Dezember als 1 ag des Festes der Geburt des Herrn Archıv für Liturgie-
wissenschaft (1952) 25 —43

Bemerkungen den äthiopıischen AÄcta Petrı et aulı rChr (1957) 65{£.
Das NeEUE Grundgesetz des ‚griechischen orthodoxen Patrıarchats ‘“Don Ferusalem
eb 4% (1959) 03
Ist Vat. SYTr. 368 monophysıtischer Herkunft ? eb 4A7 (1963) 11—17
IDie Kunstprosa des eucharıstischen Hochgebetes der ägyptischen Gregorzusliturgıe
ullus Festschrift '"Lheodor Klauser a  uC.  für ntike und Christentum

Ergänzungsband 1 (1964) Ql



Quinta Oder Theodotion
Bemerkungen Mercatlis usgabe
der Ambrosianischen Psalterifragmente

VOoNn

Tanz Altheim
und

urn Stiehl

Miıt den geEgCNWaArLIECN Hexapla-Studien hat 65 C1iNC Bewandtnis
Man 1ST en Besıitz Ausgabe Bruchstücke, die ercatı

Ambros 20 als Beschriftung gefunden hat Zu enug-
Ltuung besteht durchaus nla{f3; Das Vorhandensein guter :rafeln: die ST
Lältige Lesung und die SCHAUC Rechenschaft, die der Finder siıch und

Lesern ber das Vorhandene und Erreichte vorlegt, machen das
Studium des ersten Bandes dieser posthum erschienenen Ausgabe |Psalterı:
Hexaplı relıquıiae 1958)] rARE enuß och darüber sollte nıcht VELTSCSSCH
werden, daf Inan C122 ZWEITES und zumıindest gleichwertiges Hılfsmittel
ZUr Rekonstruktion Von Origenes monumentalem Werk besitzt Es 1IST
beinahe SCIT Jahrhundert bekannt, und doch bemerkt INan, von
gelegentlicher Erwähnung abgesehen, nichts, Was darauf führt, dalß INnan
sıch dieses Hılfsmuittels bediente

Es handelt sich den Ambros SYTI1aC 2313 Eıner Kıintragung auf
fol 193 v zufolge hic lLiıber EMPTLUS est onastier1ı10 Marıae
mMAafirıs De1 deserto Schitin (S1C). quod est on  1UuUm
Chaldaeorum Dieser Notiz von der and des Anton1ius Giggelus,
die och die Gründungszeit der Ambros1iana zurückgeht, steht C1iNeC
ZwWweite Scite; Aaus der INan erfährt, das Kloster liege der
madbräa eskiti und SC1 der daıra SUryayc EKs handelt sich dem-
ach den och bestehenden Der SUryan Wa3di Natrün
Der inzwischen verlorene Band der Handschriıft befand sıch

Besıitz des Andreas Masıus der ihn für Josua-Biographie (Ant-
WECIPCNH verwandte Das Buch wurde demnach käuflich erworben

CIHET Zeıit, die den Beutezügen Von Handschriftensammlern
N Kloster, die MIL Ioseph Simon Assemanı be-

SANNCNH, Jahrhundert und mehr vorauslag.Die Handschrift nthält die syrische Übersetzung der fünften Spalte
der Hexapla, demnach der AA Origenes’ Rezension, vermehrt die
Varıanten der J)bersetzungen Agquıilas af), Symmachos’ (Semkat),
'Theodotions (Tau), der Quinta (He) und Sexta Wau rnhnalten 1ST, WIC
SESAZT, 1Ur der zweıite and des Alten 1 estamentes: Psalter, H1ı0b, Pro-
verbıa, Eccles1iastes, Hoheslied die Weisheit Salomonıis, lesus Sirach dıe
zwölf kleinen Propheten, Ierem1a, Baruch, T’hreno1i, DIS Jerem., Danıel,
Hıiıstor. Susannae, Hesekiel und lesala umftassend. Die syrische Subscriptio
auf fol 193 lautet lateinischer Übersetzung: sumptum et COM -
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posıtum est exempları Eusebi1 Pamphılı, quod GOTLTTEX
runt bıblıo  eca Orıgen1s [zur Konstruktion lhau d vgl

Nöldeke, Kurzgef SV Gramm (1898) 774 $ 349 Muıt anderen
Worten der syrıschen Übersetzung lag die Umarbeitung der etrapla
ZUT Textausgabe der E E zugrunde, deren Verbreitung sıch Eusebios
und Pamphıilos angelegen SC11H ließen

DiIie Übersetzung Syrische geht auf Paulos Von ellä zurück der
ach der Subscriptio der Parıser andschrıfit S1C auf Gehe:iß Athana-
S1055 615 617 Kloster be1 Alexandre1ia durchführte

Baumstark Geschichte der syrıschen Liıteratur (1922) 1806] Das
spatere Kloster Der 6S SUryanı wurde Jh syrischen önchen über-
1C6CSCI1 und och VOTrT 850 niıedergebrannt ein Wıiederauf bau egann
ach der Muiıtte des Jahrhunderts, und zwıischen 013 und 930 arbeıtete,
der Vvon ihm angebrachten syrischen NSC  1It zufolge, Moses aUus Nısıbıs

der Stuckornamentik des Haıkal und anderem Russel Medieval
(‚a1ıro (1962) 225 S. ] Schwerlich wird ULLSCIC Handschriuft alter SCIMN

eıt 1874 lıegt der erhaltene zwe1ılte Band der Handschriuft
Cer1l1anıs photolithographischer Reproduktion VOT |Monumenta el

profana codıcıbus Praeser m bhıblıothecae Ambros:anae, LO  3 VII codex
syrohexaplarıs Ambrosianus (Mailand 1874)] 1ee hat ihre Lesarten

SC1HGT Ausgabe der Hexapla-Fragmente durchgängig angeführt | Orıgenis
Hexapl GUAE SUDeEYSUNL (1875) LXVII£f Ba Obwohl Kenner des Syrischen,
hat SIC Mercatı, SOWEeIT au dem ersten and ersehen, ZUr Kezension
SC1NCS 'Lextes nıicht herangezogen ercatı g1bt Ps nde der
füniten, den E  0ee ZUSCWICSCHNCHN Spalte als Lesung A XL ZEEN0VL(AL)
Dazu der Adnotatıo YECEAOULAL (non _ LE) In der 'Tat erkennt
IiNnall auf der 'Tafel allein SCENOULLy WIC scheint ohne sicheres Spatıum
VOT dem etzten Buchstaben och auch 1ST SEEASOH AL VO folgenden
LE durch ein größeres Spatıum Ebenso Ö”“ LEg und

21 OÖNYNTELC LE 1IST gal zusammenhängendem Duktus geschrieben
Dasselbe gilt Von ÖC A der Spalte also Mercatiıs uılnta
Kın 1iC die syrische Handschrift hätte KXAL SEEAOU LE bestätigt

Dassan
Im Gegensatz den Mercatischen Fragmenten, dıe C1NC die

Spalte und angeblıch auch 'LTheodotion verkürzte Ausgabe der Hexapla
darstellen, ann dıie Vorlage der syrischen Übersetzung, WIC schon SEeSAZLT,

die Tetrapla SCWESCH SC1IH Wıe die Hexapla gelegentlich ber die
sechs Spalten hinausging, die S1IC Namen ‘9 und CIHCG Quinta, Sexta
und zuweiılen CIHE Septima hinzutreten hefß gilt dies ach Äuswels

Zumindest uınta (He)der syrischen Fassung auch für die etrapla.
und NSexta au sind bezeugt. Entscheidend War nıcht die Zahl der
griechischen Übersetzungsspalten, sondern das Fehlen der ersten und
zweıten Spalte, also des hebräischen 1extes hebräischer Schrift und
desselben griechischer LETAYDOXLON eim Stiehl Phılologia
(1958) 141.] In Mercatıs Fragmenten fehlt darüber hinaus, zumıindest
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ach des Herausgebers Ansıcht, auch die einstige sechste Spalte, also
Theodotions Übersetzung. Dem könnte entsprechen, daß diese auch in
der syriıschen Übersetzung ZWAar erscheint, aber gegenüber Agquila und
Symmachos vergleichsweise selten. Fünf Erwähnungen 'Theodotions stehen
gleich Anfang 3)) 4, 1 Zn 5,4; (3 nac. der Randzählung der Hand-
schrıft). Dann aber folgt och eine einNzZige: 36,4 Der Tatbestand
1älßt verschiedene Ausdeutungen Es kann SCWECSCH se1IN, da{ Theodotion

der lat wen1ge arlanten gegenüber den X  d bot, also lediglich eine
Revıision derselben darstellte. och darf die zweıte Möglichkeit nıcht vVvVon
vornherein abgewiesen werden, der ifer des Bearbeiters nachgelassen
und sıch 1Ur och ein einz1ges ZUrTr Einsicht in die sechste te
aufgerafft habe Mehr für die Alternative spricht, da{fß die
hiınteren Spalten der griechischen Vorlage nıcht vernachlässigt Ssind.
Quinta und NSexta werden häufig angeführt. In der lat meint auch Mer-
catı (pKD unter O da{i3 Theodotions Übersetzung den ON
nächsten gestanden habe

Wie schon angedeutet, hat ercatı den Nachweis versucht, daß die
Jetzte, also ach seiner Zählung die sechste, te (£) seiner Fragmente
nıcht T’heodotion, sondern die Quinta sel1. Theodoret in seinem en-
kommentar habe fälschlich die sechste Spalte seiner hexaplarıschen Vorlage
für Theodotion gehalten, während S1e ahrheit die ulntaWr(pXIXr.,
besonders 5%) Ks bleibt die rage, Was die VOoN ercatı nıcht heran-

syrısche Übersetzung beizutragen hat Diese rage ist
dringlicher, als sich Kahle | Z’he (‚aıro Genmza® (1959) 196; 243; 260]
Mercatis Auffassung angeschlossen hat

Zu DPs 4, 1 hat INnanl Theodorets ausdrückliche aC.  IC  ‚$ wonach Aquıila
und 'Theodotion gLC TO TENOC vielmehr T VLXOTTOLG® übersetzt hätten
(Varıanten be1 Fıeld, a.0 2,90 I Anm Mercati führt die Stelle

(p ON Die syrische Übersetzung bietet TLext b-  su  1lämä,
also mıit den LX  vee übereinstimmend. Als Varjanten werden and
für Agqulla und 'Theodotion ngeführt 1 abed zZakuüta, Wädas nıichts
anderes als T VLXOT OLG 1St. Diese Feststellung, die schon 1 gemacht
hat, spricht Mercatis Auffassung, und S1e LUt dıes mehr,
als die syrısche Übersetzung Theodotion und ulnta überdies och scheidet.
Angesichts der Übereinstimmung aller sonstigen Zeugnisse erweIist siıch,
da{fß ercatı das Zeugnis der hexaplarıschen Notizen Vatıc Graec.
754 (auf die seINe absprechende Bewertung Vonl 'Theodorets Angaben sich
gründet) überschätzt hat

In einem weıliteren Fall gestattet die syrische Übersetzung, Varianten
der Quinta und Theodotions vergleichen, die 'Theodoret uüberlheiert hat

Ps 24, 14 lautet Symmachos’ und Theodotions Varıiante: WUOTNOLOV
KUupLOU TOLC OOBOVLLEVOLG XÜTOV, KL TV GUVONKNV XÖ TOD ÖNAGOGEL %ÜTOLC,
zumindest "Theodoret zuiolge. Mercatiı bezweiıfelt, da{fß sıch Sym-
machos handelt Die syrısche Übersetzung g1ibt für quıila und Symmachos:
wa-l-diateke d  ıleh. widerlegt also Mercatis Zweiıfel diesem Punkt
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Statt tukpä der welist sS1e der Quinta raza Dies könnte dafür
sprechen, 'Theodorets » Lheodotion« in ahrheıit die ulnta WAar.
Es könnte indessen auch besagen, da{fß Symmachos, Theodotion und die
Quinta 1ese1DeE arıante gaben Dergleichen kehrt be1 DPs 64, 7-8 wieder,

Theodotion und Quinta KAUTATOXÜVOV oder CInr KATATOAÜVOV gegenüber
ETOLLACOV der LXX aufweisen D r Ebenso 128,4;, heo-
dotions KAOLOUC gegenüber XÜYEVAC der X  > von der Quinta geteilt WIrd

Field, a.0 2,2806 Die syrische Übersetzung g1ibt für die Quinta
kullä  1Q  Oı yclaustra«, und für Agquiula und Symmachos Sarbükyäta d-"‘abral
‘al HamOOosa: BO0VX0UC TAOAVOLGV Field, ebenda; Mercati1ı

DE D ]
Es handelt siıch darum, solche Belege finden, die eindeutig sind,

ll CN. die nıicht gestatten, als möglıche Übereinstimmungen VONL

Theodotion und Quinta gedeutet werden. /7u diesem 7weck mussen
ämtlıiıche Angaben ber die uinta, die siıch in der syrischen Übersetzung
ermitteln lassen, mit der Spalte be1 ercatı verglichen werden.

DPs 17,30 gibt die Quinta (He) hasyä »  « der hesnä (So Field
Y VOOLA, der indessen hasyäana lesen wiıll a.O 2111 45) eNTt-

sprechend Sappir mhaz(z) ka be1 Aquıla zUCwWVOC. ingegen ÖTL
SV  D G OL ÖRDALODLAL LOVOCWVOG.

Ps 1750 <ibt die Quinta w-nihütäak VL TOÖTNG
GOU TAÄNDUVEL WE

Ps 2012 <ibt die ulnta ]=-önıta »hymnus, cantılena«. ingegen
ELC YAOAV.

Ps 30,5 <1Dt die Quinta hwi 11 bet ma mra asSsina YEVOU WOL
OTEDEOV XATOLUNTNPLOV.

Ps 31,6 S1Dt die Quinta ekaw(w)näak w-anhräk oder w-enahl(h)räk,
demgegenüber GUVETLA V.XL D @OTLO 1bt Hıer stimmt, WIie 1e
richtig bemerkt (a Zl Z anhräk D OTLO der OOTLOO®
ber ekaw(w)näk 1st EANEYE®, VOoLDETNOO Ö: kawwen Pa el YCOrFeXIt«.

Diese Stellen stehen erfügung. Drei Von ihnen Ps 1450;
19,12; 31,6 sprechen dagegen, da{f3ß Mercatıs Spalte mı1t der uılnta
zusammenfallen könnte Es bleiben Ps 17,506 und 30;3; MItTt
der LESart, die die syrische Übersetzung für die Quinta (He) 1DL, überein-
stimmt. EC1: Stellen beweisen jedoch nıchts, weil hıer T’heodotion, WIE
sich anderen Fällen feststellen leßß, mit der uinta übereingestimmt
haben könnte.

Hinzukomm:t, da{fß sich bereits ergeben hat Theodoret agen in seinem
Psalmenkommentar echte Lesarten 'Theodotions VOTL. Er hat keinesfalls
die Quinta MI1t diesem verwechselt. Die Voraussetzungen, auf die sıch
Mercatis Zuweisung der die Quinta gründete, sind damıit
beseıitigt. les spricht dagegen, S1E die Quinta SCWECSCH ist. uch die
Bemerkung des Laurent. VI ZUTr uınta C TAOAKELLEVO KÜTNG SGTLV
0loyr 4 SVOAAGGEL TAO KÜTNC 1STt wenig geklärt, als da{fß sS1e herangezogen
werden könnte Dies gilt auch ach der Behandlung, die Schwartz
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in Nachrichten Von Gesellsch. Wiıss. Göttingen 1903, 6977f. ihr
gew1ıdmet hat A  ÜTNG könnte sıch durchaus auf eine einstmals an-

SCHANSCHC Erwähnung vVvon Theodotions EXÖOGLC beziehen, und annn
stimmte das Bıld mit dem der Mercatıschen Fragmente übereıin.
Schwartz)’? Ergänzungsversuch, dem wıederum (a.0
sıch angeschlossen hat, 1st ohnedies weni1g wahrscheinlich

Die einzige 1esart: die sıch aus der Sexta heranziıehen läßt
Ps 17,46 nep(p)luün w-netkap(p)rün, ach Fields Übersetzung

(a Q 113 Anm 78 TEGOULVTAL KL EXLAYNGTOVTAL gegenüber ETAÄHLOTNGOAV
XL EY OÄRVOAV
erweılst, da{fßs die NSexta MT nichts Lun hat SO bleibt als einzige Möglıch-
keit, da{f3 eben Theodotion 1St Ihn INanll denn auch dieser
Stelle Von vornherein. Es lag ein Grund VOTI, seinen bekannten Namen
be1 einer verkürzten Fassung durch die unbekannte Quinta
Schliefßlich zeigt Theodorets Psalmenkommentar, da{3 eine Ausgabe mit
1Er Übersetzungen als deren vierte und letzte ITheodotion enthielt. Es 1St
schwer begreif lıch, Mercatı diese sich doch anbietende Auftf-
fassung verschmäht und durch seine Umdeutung auf dıe Quinta ersetzt hat
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Das Wort VOll der Eıinheıit der Kırche hat in unserciIl agen einen
Klang erhalten. Viele Ereignisse en azu beigetragen: der Begınn und
der Fortschritt der ökumenischen Bewegung be1 den nichtkatholischen
Kırchen und Gemeinschaften; die Una-Sancta-Arbeıit 1mM katholischen
Raum; dıe ostkirchlichen Studien be1 Katholiken und Protestanten; VOLT

allem auch eine starke Rückkehr ZUT Hl Schrift überall in der Chrısten-
heıt; damıt verbunden wıieder ein Interesse den Vätern der frühen
Kırche und schließlich einer intensiven Beschäftigung M1t der Geschichte
der Kirchen von Seiten der christlıchen Forschung. uch das Erwachen
des monastischen Ideals 1in den Kırchen der Reformatıion ware hıer
erwähnen. Natürliıch 1St nıcht übersehen, daß daneben allgemeıne
omente mitspielten: die beiden Weltkriege und ihre Folgeerscheinungen,
politische Umschichtungen, soz1lale Probleme, das Vordringen antıiıchrist-
lıcher Ideologien, das nde des Kolonialsystems und der Nationalısmus
der Völker und Staaten, nıcht zuletzt dıe Tatsache, da Technik
und Wirtschaft die Menschen y»näher zusammenrücken« ließen und zugleich
einen NCUCH, schon jetzt bıs einem gewissen rad einheitlıchen 1ypus
des Menschen dieser Zeı1t schaffen. begannen.

Auf diese Situat1on, WwI1Ie WITLr Ss1e ein1gen Stichworten 1U eben andeuten
konnten, traf die Ankündigung des 7Zweıiten Vatikanıschen Konzıls Urc

aps Johannes X 111.* Sie erfolgte etzten Tag der Weltgebetsoktav,
dem 25 Januar 1959 Die Überraschung be1 Katholiken und icht-
katholıken gleich großß; dıe Erwartungen und Hoffnungen aber, dıe sıch
damıt verbanden, zielten meı1sten auf dıie rage der Einheıt. Sıcher
hatte der aps selber azu eini1gen nlafß gegeben. Die einsetzenden
Spekulationen reilıch übersturzten sich geradezu, und Rom mußte klären
und mancherorts auch enttäuschen. Dennoch War dıe Diskussion nıcht
ohne Frucht geblieben. Es bildete siıch dabe1 übrigens teilweise parallel
ZUTTC Entwicklung 1im Ökumenischen KRat eın Sprachgebrauch
heraus. Hatte Nal bisher vomn Union bzw. Wiedervereinigung auf katho-
ischer SeIlite geredet und geschrieben, erkannte IMNal jetzt das Unbehagen,
Ja die Ablehnung, dıe diese Formuliıerung be1 allen Nichtkatholiıken hervor-
rufen mußte Ähnlich Wr der Orthodoxıie innerhalb der Okumene

Vgl Herder-Korrespondenz HK) 13 (1958/59) IA 'Lext der päapst-
lıchen OCUL10 Acta pOostoCcae Sedis (1959) 65—69; 13 (1958/
59) ORI T
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CrSgaNSCH. Man begann un10 durch unıtas, Rückkehr durch Eıinheit
ersetzen®?. Es könnte als ein DIE MIi1t Worten, Ja als Bauernfängerei e_
scheinen. ber dahinter stand 1n ahrheıt eine NCUC, sehr reale Eıinsicht:
Es g1Dt auch anderswo 1n der Christenheit legıtime T'radıtionen, die nıcht
mehr verloren gehen dürfen, dıe vielmehr 1n die durch Gottes Gnade
einmal gewinnende Eıinheit als cechte Bereicherung einzubringen Ssind3.
atürlıch hat immer SESASLTL, unıtas sSEe1 nıcht unıformitas. ber Wer
hat diese Beteuerungen och genommen ? Miıt ecChter, manchmal
freilich auch überlauter Überzeugung glaubten etwa katholische Kreise
auf die Tatsache der unilerten Ostchristen hinweisen können, die doch
ihren Rıtus und iıhr Sonderbrauchtum bewahrt hätten und vollberechtigte
Glieder der einen Kırche wären®2. Die nierten selbst hatten CS oftmals
anders erlebt, und für die getrenNNten Ostchristen Wr die Entwicklung in
den verschıiedenen Unıionskirchen eher der Nachweis des Gegenteils*.

Wır können uns kaum vorstellen, WIEe schwierig werden kann, die
mIt Rom unılerten Ostchristen auch zwıischen der lateinischen katho-
lischen Kırche und der Orthodoxie mi1t einer entsprechenden Bezeichnung
einzuordnen. Sollen S1e sıch katholisch nennen ? ber katholisch
sıch auch dıie orthodoxen Kırchen. Viıelleicht, WI1IEe 1m Westen, römisch-
katholisch ? Man könnte CS richtig verstehen, 1m inne VOLNl: MI1T Rom
veremnigt, den Bıschof voxn Rom, seinen Primat und se1INe Unfehlbarkeit
anerkennend. ber allgemeın verbindet sich mM1t dieser Bezeichnung —
nächst unwillkürlich die Vorstellung des lateinıschen Rıtus, und be1 den
Orıentalen och die andere Voxn der Ortskirche frühchristlichen Sınn
Das müßte S1IE weniıgstens bei den Nıchtkatholiken 1in ein schiefes iıcht
bringen und widerspräche zugleich dem eigenen Selbstverständnis dieser
Christen. Denn die unlerten Melkıten, Syrer USW. verstehen sıch nıcht
1Ur als ein y»Patriıarchat«, sondern als echte »Kırche« neben der lateinıschen,
WC auch MITt dieser geeint 1n der yeinen, heıligen, katholischen und
apostolischen Kıirche«, SaNz ähnlıch, WIE sich FE die Kırche vVvon Kon-
stantınopel und die Kırche Von Rufland geeint wissen 1n der einen ortho-
doxen Kırche, die übrigen ebenso dıe Prädikate des Nıcaeno-Constantino-

Vgl Enz. Petrı cathedram V, 1959; 51 (1959) 15—17; 13
(1958/59) 544

Vgl re| Papst Pauls VI 18 1963 ın Girottaferrata : Osservatore
Romano /20. August 1963; 18 (1963/64) 20—22

Zur Frage des Rıtus spezle. vgl Rousseau, La question des rıtes
Grecs et Latıns des premeers sıecles concıle de Florence reniıkon D (1949) DAA —69 9

de Vries; Rom UN: dıe Patrıarchate des (Ostens (Freiburg Br. üunchen
OSI 2—07

Man denke die Schwierigkeiten, die sich be1 der Kodifizierung des rchen-
rechts für die Unierten ergaben, und die Eiınsprüche dagegen VO'  w Seıiten der letz-
nN; dazu Erzbischof Medawar, FEınıge edaAnRen UE Synode “DOoN Kaıro

unlerte Melhlkiten) Stimme der Ostkirche, hg VO Patrıarchat der melkı1ı-
tischen TE (Freiburg 1: Br. Wıen 27-—38; ds1.4 Z um Schutz der
Rechte der Ostkırche ebd.; 44—66; Katholızısmus der Latınısmus ebd.,
5—96
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polıtanum auf sıch anwendet. Nur von diesem Selbstverständnis her 1St e
etIwa auch erst gerecht werten, WEn die unlerten Ukrainer die Er-
riıchtung eines eigenen ukrainıschen Patrıarchats wünschen: Damıt Trhielte
ihr Bewußtseıin, »Kırche« se1n, eben seinen sachgemäßen Ausdruck5.

Die Geschichte ennt bisher ZWel Versuche, die Eıinheit zwıischen der
Kırche des estens und der C des Ostens wiederherzustellen. Sıe
sınd, wen1gstens Westen, gemeınhiın unter dem Namen der beiden
Unionskonzıilien Vomnl Lyon 1274 und Vomnl Ferrara-Florenz 1438/39 letz-

auch wohl einfach Florentinum genannt bekannt Die Union, die
eweıls abgeschlossen wurde, hatte aber keinen dauernden Bestand. Von
daher stellt sıch die rage ach den Gründen des Scheiterns dieser fejerlich
eingegangenen Vereinbarungen. Sıe stellt sich dringender, Je stärker
1n der Gegenwart das Bewußtsein siıch allgemeın herausbildet, da{f die
FEinheit der Christen sowochl VOT dem Zeugnis der gemeınsam anerkannten
Hl Schrift WwWI1Ie VOT dem Auftrag, allen Menschen das eine Heiıl ünden,
gefordert sel.

Die folgenden Ausführungen gelten ausschließlich dem Konzıl VOLl

1438/39. Im Gegensatz jenem Vomn 17274 verdient CS rein dem
Gesichtspunkt der eilnehmer betrachtet, die Bezeichnung eines Ööku-
menıschen Konzıls 1mM Sinne des ersten Jahrtausends chrıistlıcher Geschichte.
In Lyon Wr der Osten lediglich durch re1l Abgesandte des byzantınıschen
alsers iıchael 111 Palaiologos vertreten, während och der damalıge
Patrıarch von Konstantinopel, 0SE: s die Unıion stand. Als da-

die feierliche Eröffnung des vereinigten Konzıls prı 1438
in Ferrara stattfand, nahmen nıcht der aps und eine große ahl
Von Kardınälen und lateinıschen Bıschöfen und Prälaten daran teil, sondern
ebenso der byzantınısche Kaıiser Johannes I11 Pala10logos, der Patrıarch
0OSe: 11.68, die Prokuratoren der übrıgen Patriarchate des Ostens und miıt
ihnen eine el weıterer Vertreter der byzantınıschen Hıerarchie und des
kaıserlichen OIies Lateiner und Griechen erkannten beide den ökume-
nıschen Charakter des Konzıils an ‘.

Wır Sind 1n der glücklichen Lage, die wesentlichen Unterlagen für die
Erforschung des Florentinums, WeLNn auch och nıcht vollständig, doch

Vgl azu den Vortrag des Patriıarchen Maximos VO' 1960
1ın Düsseldorf eb 44—57; ferner die Schlußansprache auf der ynode VO  -
Kalro eb 69—74; Erzbischof Edelby, Waırklichkeit und Berufung der
Ostkırchen ebd., 58—68

6 Der Patrıarch konnte allerdings krankheitshalber nıcht persönlich erscheinen,
richtete aber ein eigenes Schreiben die ynode, 1n dem die östlıchen Prälaten
ausdrücklic ZUT eilnahme autorisierte. Jext 1in Acta Latına, Goncılıum Floren-
tiınum GE)); VI,; 2() S, ınen anderen, dieser Oorm freıilich unwa.  scheinlichen
VLext bieten die griechischen Akten, GE A 14 5 .

Magnas omnıpotentı Deo EKugens I dıie be1 der Sıtzung VO 1438
lateinisch und griechisch verlesen wurde. 'Lext 1n Ep TONE CF, K 21—23;
das Anm chreıiben des Patriıarchen ose: 1.S vgl Giıll, T’he Councıl
of Florence, 110 .
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einem großen Teıl, 1n einer mustergültigen Ausgabe heranzıehen
können. Es 1St das große Verdienst des gelehrten Jesuiten und Professors

Päpstlichen Orientalischen Institut Rom eorg Hofmann, dieses
Werk angeregt und einem beträchtlichen 'Teıl auch selbst geleistet
haben Die Publikation egann 1 Jahre 1940 unftfer dem "Titel Concılıum
Florentinum. Documenta el Scr1iptores, edıtum consılıo impensı1s Ponti-
C11 Instituti Orientalıum Studiorum In einer ser1es erscheinen se1ıtdem
die Dokumente, die sıch auf das 7Zustandekommen und den Verlauf des
Konzıils W1e auf die Durchführung seiner Beschlüsse beziehen. Dabe1 sollen
dıie lateinıschen wI1Ie dıe östlıchen okumente gleicherweise berücksichtigt
werden. Die ser1es dagegen gilt den Schriften und Schriftstellern, die
den anstehenden Fragen sıch geäußert haben, un ZWAAar wiederum beiden
Seıiten. Bıs jetzt sind der Ser1es erschienen: Epistolae Pontificiae
ad Concılıum Florentinum spectlantes, 1in Tre1 Teılen herausgegeben voxn

Hofmann; A KascCıl: Acta C(amerae Äpostolıcae el Civitatum Vene-
(1ArumM, Ferrarıae, Florentiae, Tanuae de Concılıo Florentino; Fasc. 11 Frag-

protocollı, dıarıa PDrivala, NeES ; Fasc. 111 Orientaliıum documenta
MINOTYA VO gleichen Herausgeber. In der ser1es sind veröffentlicht: N
Fasc. IS loannes de Torquemada E Cardinalıs Sanctı Öixt1: AÄppa-

Decretum Florentinum NLONLS Graecorum Candal) und
Fasc. ı81 Fantınus Vallaresso, Archiepiscopus CretensI1is: Lıbellus de
Ordıne Generalıum Concılıorum el Unone Florentina Schultze); 1
Fasc. Andreas de Escobar O.S5 Ep1iscopus MegarensıIis: T ractatus
polemico-theologıcus de Graecıs errantıbus Candal); Fasc. V Loannes
de Torquemada Cardınalıs Sanct1ı Sixt1i Oratıo Synodalıs de
Prımatu (ed crIit. OVa 1954, GCandal): V, Fasc. Ouae SUDEYSUNLT
Actorum Graecorum Concılız Florentin, Pars Res Ferrarıae gestae J Gi1ll)
KFasc. H Ouae SUDETSUNL Actorum (Gıraecorum Concılız Florentint, ars I1
Res Florentiae gestae (T1 V1 Andreas de Santacroce,; dvo-

Consıistor1alıs: AÄcta Latına Concılız Florentim fmann); VII,;
Fasc. Bessarıon Nıcaenus, S.R Cardınalıis: Oratıo Dogmatıca de
Unone (E:Candal); Fasc. I1 Bessarıon Nıcaenus, S.R Cardınalıs
De SPIrıtus Sanctı ProcessiONE, ad Alexıum Lascarın Phiılanthropinum

Candal). Es ehlen VOT allem och die usgaben der Reden des
Georg10s Scholarıos®, des späateren Patriarchen Gennadıos ı1: der 1stor1a
des Sılvester Syropulos®; der en des Isıdor vonl Kiev, WIeE der
slavıschen und weıterer okumente Aaus dem Osten, die aber bereıts d1il-

gekündigt Sind.

S1ıe lıegen aber einer Gesamtausgabe seliner er. VOr® Petitsa X
1deriıdes—M 7ug1e; EeUUTES completes de Georg10s Scholarıos (von 11 all.

de Gennade Scholarıos 1 —V (Parıs 928 —36) Hıer: 295 —375 Seine nach-
konzılıären antılateinıschen cnrıiten 1n 11 und 111 1 —204

Bıs JeLZT 1n der se. ungenügenden) Ausgabe Creyghtons, Vera
hıstor1a UNLONLS NON (Hagae Comitis vorliegend.



Das Konzil VO  - Florenz und die Eıinheıit der Kıiırchen 7

eorg Hofmann starb, fast 71l)ährıg, ugus 1956 eın Werk
wurde uUrc. das Orientale in Rom fortgesetzt. SO dürfen WIr auf dıie Heraus-
gabe aller och ausstehenden Dokumente und Schrıiften en Die Aus-
gabe wurde durch Eıinzeluntersuchungen gründlıch vorbereıtet. S1e sınd
1n der Zeitschrift des gleichen Orientalischen Instıtuts, den Orıentalıa
Christiana Periodica, veröffentlicht. Eıine el davon STaAMMLT wiederum
Aaus der Feder Hofmanns. eıitere Professoren des Instıituts, die uns

ben als Herausgeber bereıits egegnet sınd, und andere Gelehrte en
azZıu beigetragen. Wır können hıer nıcht dıe einzelnen 'Tıitel ufzählen. Zu
erwähnen ware daneben och besonders, Was die olle der russıschen Kırche
hinsıchtliıch des Florentinums betrıfit, dıe Untersuchung Vomn LA gler
ın München: Dıie Union des Konzaıls V“onN Florenz In der russıschen ırche

Das östlıche Christentum, hrsg vVvon Wunderle, Heft 4/5 (Würzburg
Inzwischen hat Joseph 111 eine Gesamtdarstellung veröffentlicht unfter

dem 1ıte T’he Councıl of Florence (Cambridge Das Werk zeichnet
sıch durch eine außerordentlich gute Kenntnis der /Zusammen-
hänge und Vorgänge A4aus. Ihre Deutung freiliıch 1st vielleicht doch nıcht
Sanz fre1 von Einseitigkeiten Gunsten des westlichen Standpunkts.
Dazu hat ausführlich Stellung 'Lhomas Cowley ILe dernier
concıle d’Union Florence, 1439 Istına 1960, Z 189—94]. 111 hat
außerdem och einmal die entscheidenden Verhandlungen, die schliei3-
ıch ZU Abschluß der Unıon führten, einer kurzen und klaren Dar-
stellung zusammengefaßt 1n einem Beitrag (L’accord greco-latın Concıle
de Florence) dem Sammelband Le Concıle el les Concıles (Chevetogne
und Parıs

FEıne sorgfältige Betrachtung des beginnenden Jh berechtigt uns

dem Schluß, dıe gesamte Sıtuation der Christenheit 1n Ost und West habe
dieser Zeıt mehr als Je ach einem umfassenden Konzıl verlangt,

die verlorene eıt wıeder gewinnen. Als 1mM 1:} dıie se1lIt langem
sıch anbahnende Entfremdung zwıischen Abendland und Morgenland 1n der
endgültigen Irennung zwischen Rom und Konstantinopel offenbar wurde,
da empfand diese Tatsache, SOWeIlt WITr heute beurteilen können,
aum als eine ernste Erschütterung. Beide Kırchen siıch ihres über-
kommenen Besitzstandes bsolut siıcher. Weıte eile der Kırchen wurden
sıch des unglücklichen Ereignisses überhaupt nıcht bewußt, jedenfalls
fühlte InNnan dıie Abtrennung der anderen Kırche schon nıcht mehr als einen
echten Verlust*® In den folgenden Jahrhunderten kam ZWAaT immer wıeder

Verhandlungen, aber 1LUFr einmal, 1274;, führten S1Ee einem gewIlssen
Abschluß, freilich ohne da{f3
worden ware. amıt auch ein bleibendes Ergebnıis erzielt

10 Vgl Jugie, .2 schısme byzantın (Parıs 2729 S,
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Hundert Jahre später wurde das Abendland selbst durch das große
Schisma ZWel, zuletzt 1n Te1 feindliche ager gespalten. Papst und
Gegenpapst belegten sich gegenseltig und die jeweiligen Anhänger mit
feierlichen Bannflüchen. Glaube un! ıtte des christliıchen Volkes amen
gleicherweıise Schaden und das Vertrauen ZUT TC und ihrer geistliıchen
Führung drohte dahinzuschwinden. In einem bisher unvorstellbaren Aus-
ma{ rlebte INall 1mM Westen die schreckliche Not der paltung in der
Kırche gleichsam eigenen e1b Es WwI1ie eine Erlösung, als 6S schließ-
lıch gelang, A einer wesentlichen Einigung kommen. S1e WAar das
Werk eines onzıls, das VONn 1A1 1418 1n Onstanz In seinem Ver-
lauf ach anger Pause erstenmal wieder auch Vertreter
des Ostens erschienen11. Der HC aps Martın Na auf dem onzıl durch
das Verlangen ach Einheit dıe Spiıtze der Kırche:Wr schon
dadurch fast mit Notwendigkeıt VOTLT dıe rage der größeren Eınheıit, die
auch den christliıchen Osten miıt einschließen mußte, gestellt Tatsächlich
begannen ihm Verhandlungen mit dem Ziel, ein allge-
me1nes onzıl unfer Teilnahme auch der Griechen einzuberufen *?; während
11a1l diesen Gedanken vVvon Seiten der Päpste bisher abgelehnt hatte12a

In Byzanz atte siıch die Situation inzwıschen ebenfalls geändert. Das
mächtige Reich Vomn einst zusammengeschrumpft auf die Umgebung
der Kaıtiserstadt, 'Thessalonık ıi und Morea. Schon Johannes Palai:ologos
hatte die Oberherrschaft des kischen ultans anerkennen und sıch
Trıbutzahlungen und Heeresfolge bereitfinden mussen?®. Ständig Von der
kıischen Übermacht bedroht, verdankte dieser Rest des Reiches seIn
Überleben och den inneren Zwistigkeiten der Usmanen, die wiederholt

Abbruch der Belagerung Konstantinopels führten14 1emand konnte
einen Zweiıfel darüber haben, daß yzanz nıcht mehr aus eigener aC
sıch würde befreien können. ılfe schiıen aber LUr och VO Westen kommen

können. Kaiser anue I8 (1391 — 1425) begab sıch nde des Jahres
1399 persönliıch auf eine Reise dahın, besuchte Venedig und andere
iıtalienıische Städte, Parıs und London; die abendländischen Maächte

11 Vgl Giıll, T’he Councıl, 2) 55. y Ziegiler, Die Union des Konzaıls Uon
Florenz, 45 ; azu die Chronıik Ulrichs VO Rıchental ( Neudruck Meersburg

e e ‘E mit GALNALE: XN (nach dem Augsburger ruck VO:  -
bzw. 4A7 MIt 113 und 193; 208 NaCc. der Ausgabe VO  - chard Michael Buck
1881 Ferner die sehr interessanten Schilderungen der Ankunft des Metro-
polıten VOI Kıev (die Chronik als Datum einmal den 21 Januar, ein ander-
mal den Februar VII u. LII bzw AT K 3—36, und der Liturgilefeier,
der der Chronist beiwohnen durfte L1Ii1l—-LVI (miıt ganzseltigen Tafeln) bzw
8—41; handelt sich den Metropolıten Gregorl1)j Camblak; vgl
Ammann, z der ostslawıschen Kırchengeschichte VWıen 1251.
i Vgl Gill, T’he Councıl, 29
129 Vgl de Vries, d. d. © 60; 63

Vgl Ostrogorsky, Geschichte des byzantınıschen Staates München 21952)

Vgl Ostrogorsky, 5 3 A, O; 4497 ff.
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einer wıirksamen Hılfeleistung bewegen In Wiırklichkeit erreichte
nıcht mehr als unverbindlıche Versprechungen, die dann ohne praktischen
Erfolg blıeben Wenn überhaupt Voll einem Erfolg reden kann, dann
lag auf einem SanzZ anderen Gebiet: Die Reise des alsers trug nıcht
wen1g aZu bel, das Interesse für die geistigen Werte des Griechentums,
das ohnedies in dieser Zeıt der Frührenaissance bereıts aufgebrochen Wal,

stärken vertiefen!>. Insofern Wr S1e wahrscheinlich nıcht ohne
Bedeutung für das späatere onzıl

In der SaNzZCH Zeıt gingen die Verhandlungen zwıischen aps Martın
un! Konstantinopel weıter. Der aps Wr SOSar eine eıtlang bereıt, als
Ort für das Unionskonzil Konstantinopel anzunehmen. Als aber offenbar
wurde, da{f3 auf diesem Konzıil die Fragen, die iINall schon 1n Lyon geklärt

en glaubte, 1CUu diskutiert werden sollten, zeigte sıch se1it 1427
entschieden zurückhaltender!®. Es 1St 1mM übrigen nıcht sıcher, ob Manuel I1
überhaupt Zustandekommen einer Kırchenunion wiıirklıch interessiert
war}!6a. Vielleicht befolgte tatsächlich mehr den Grundsatz, den dann
als Rat seinem So  S Johannes I11 auf dem 'Lotenbett gegeben haben
soll ZWAar den Anschein einer Unionsbereitschaft aufrechtzuerhalten,
aber die Unı0on selbst nıemals ernsthaft betreiben, einerse1lts VO

Abendland leichter Hılfe bekommen, andererse1ts die 'Türken einer
gewissen ngs VoOr dieser Einigung MI1t dem Westen erhalten*?. Seine
Reise ach dem Westen mochte iıhm zudem gezelgt aben, auch der
Einflufß des Papstes keine Gewähr für eine wıirksame der westlichen
Maächte bieten konnte1®.

Auf der anderen Seite ist aber eine Tatsache, da{f3 1in yZanz durch-
dus nıcht 1LUFr die polıtıschen Erwägungen** den edanken einer Einigung
der Kırchen nahelegten ; 6S gab vielmehr auch kirchliche Kreıise, die
iıhm POSItIV gegenüberstanden. So bewegten den Patriarchen Josef 1L
siıcher relıg1öse Motive, qls VOILl seiner Seıite dıe Vorbereitungen forderte
und sıch schließlich seines hohen Alters und seiner schwachen Ge-
sundheıt persönlıch ZU Konzıl begab?®. EKs 1sSt allerdings schwier1g, den

15 Vgl Ostrogorsky, a a. O; 441 ; A. A. Vasıliev, Hıstoire de l’empire
byzantın I1 (Parıs 0—22

16 Vgl Gill, T’he Councıl, 25 S. 9 weıter Jugie;, Le schısme byzantın, 251
1639 Vgl aber die Chronik des Ulrich VO Richental (113); uns berichtet

wird, auch Kaiser anue. FE Gesandte geschickt und Interesse der Union
gezeigt habe; dazu G 4145 T’he Councıl, 21 S5.

17 Phrantzes, ChromRkon, hrsg VO  e Papadopoulos, e1PZ1g
1783 vgl Ostrogorsky, E DE s 445 f.

18 Vgl Ostrogorsky, d. O., 440f.
19 Vgl Ostrogorsky, 8 3: Q 446 hiler natürlich negatıv gewertet; (G414;

T’he Gouncıl, 88
Vgl Gill, Foseph H; Patriarch of Constantıinople (1955)

111,ö2 &,  57 90; vgl Relatıo Petrı Dignensıs VO 1438 1n Herrara
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wirklıchen m{fang dieser Kreıise abzustecken, och mehr ihren Eıinfluß
auf dıe yzantınısche Kırche als Ganzes nachzuprüfen Sıcher 1ST,
der breiten Masse des olkes und oftenbar auch e1m überwiegenden e1l
des Mönchtums der Unıion dieser Zeıt kaum auf Sym-
pathıe rechnen konnte Es 1ST die Tragık daß INnan diese Tatsache offtenbar
übersah oder Wwen1gstens ihrer vollen Bedeutung nıcht erkannte A
lange atte INnan den Lateinerhafß heranwachsen lassen und och selbst
geschürt Der lateinısche Kreuzzug Wr keineswegs VELISCSSCH, und die
Spuren der abendländıschen Gewaltherrschaft och lange nıcht
beselntigt Mıiıülßtrauen worden und atte Frucht
Meochte arum auch die Einsicht dıie Not der nıcht WCN1LSC
führende Menschen der Kırche WIC Staat ach Heılung Aus-
schau halten 1as6sSen“ hatte das Volk diese Not och nıcht einmal als
solche erkannt och WCNISCI machte INnall sıch hier Gedanken ber ihre
ehebung

Ks fragt sıch übrigens, welche Vorstellungen selbst die führenden und
KEınıgung gene1gten Persönlichkeiten Von dieser hatten Sowelılt WIT

sehen können, manche, vielleicht die me1STEN, SENCIELT, MIt
Sıeg der CISCHNCH Überlieferung auf Konzıl rechnen?? Es 1ST C1INe
Tatsache, da{f3 die byzantınısche Hiıerarchie UT kleineren eıl
ber i wirklıche theologische Bıldung verfügte®* IC VOoNn ungefähr
begegnen WIT auf dem ONz den Dıskussionen häufig den gleichen
C Namen arkos Kugeni1kos, Bessarıon und Isıdor, WOZU och der
Lalie Georg10s Schoları1o0s sıch gesellt ' Irotzdem hatte INan offenbar die
Überzeugung, den Lateinern mächtig überlegen SC1IN SO Wr INall nach-
her mehr überrascht als sıch deren theologische Bıldung, ja ihre
Überlegenheit der Dıskussion herausstellte Es Wr diese Tatsache, die
nıcht SCIINSC Verwirrung Verlauf des Konzıils aquslöste un! dıe ZWar auf
dem onzıl menschlıiıch gesprochen, SCINCEM Ausgang nıcht be1-
5 aber auf der anderen Seite vielleicht auch SC1INCHN Erfolg ach der
Rückkehr der Byzantıner miterschüttern half24

Wır en ben schon darauf hingewılesen, daß die Erfahrungen aus dem
abendländıschen Schisma und be1 SCINETr endlichen Überwindung
Westen den Gedanken Unıionskonzıils siıcher gefördert en Wenn
WIT aber ach Gründen ausschauen, die auf die westliche altung
ach dieser Seite Eıinflufß nahmen, dürfen WIT sicher daran$daß
auch das Abendland mehr und mehr die INCINSAMC Gefahr des Islam

TE1LLNC erst die östlıchen Randgebiete ber hatte
bereıits CISCHNCHN eib milıtärische A erfahren, und das Vor-

al Vgl Georg10s Scholarıos »Uber dıe Notwendigkeıt, Konstantinopel
kommen« EeUVUTES completes 296 206

Es scheınt, da{f} auch der Patrıarch diese Auffassung teıilte vgl 111 Foseph
OrChrP 21 (1955) 8
D 3 Vgl a 14 T’he Councıl DD 20

Vgl die Zeugnisse be1 111 T’he Councıl DD
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drıngen der Osmanen VO Südosten her schıen jedenfalls bedroh-
lıcher werden?® Gewi1l3 Wr auch das C1iNC politıische Erwägung S1ie
entsprach den UÜberlegungen der byzantınıschen Machthaber ber S1C
konnte eher auf diıesem Gebiet Gemeimsamkeıt des Interesses
ühren Be1 der Verquickung, dıe och Staat und ırche
verband, und ZWAar Osten WIC Westen, er sıch hınter diesen polı-
tischen Überlegungen auch 1 Westen sechr leicht dıe Idee der kirchlichen
Union. Es WTr eher C1inNn Zeichen besonderer Weıte, daß bereıits 1 ]6
Päpste dıe westlichen Fuürsten ZUr Hılfeleistung für Konstantıinopel ohne
Rücksicht auf die kirchliche Irennung aufforderten?® ber auch hiınter
diesen Versuchen, Byzanz A4Uus der mklammerung 1i die Osmanen
retten, steht dıe Hoffnung, schliefilich auf diesem Weg doch die
Einheit wıieder herzustellen?”

Mehr kirchenpolitischen Raum kam f Ür den Westen azu CIM

Moment, dessen Bedeutung WIT kaum überschätzen können Auf dem
Konzıil Von Onstanz hatte Grunde der Konzılıarısmus den Sleg ber
das Papsttum davongetragen Von letzterem AaUSs gesehen durfte dabe!1
nıcht bleiben DiIie Auseinandersetzung begann darum sofort auf dem
onzıl Von 4ase DiIe Möglıchkeıit Unıon MIT den Griechen wurde
VOIl beiden Parteien als vielleicht entscheidender Faktor ihr alkül C110-

bezogen Das Konzıil ebenso WIC der aps erhofften sıch VOIl ihrem Yn
standekommen die est1igung ihrer Posıtion Konstantinopel erlebte C111

Schauspiel das anderen Umständen C11C Unıion eher hätte verhindern
TUSSECH Beide riıyalısıerenden Parteien bemühten sich den byzantınıschen
Kaiser und die byzantinische Kırche f ür sıch Der Höhepunkt
Wr erreıicht, als Oktober 1437 CS zwıischen den Schiffen beıider
Gesandtschaften VOTr Konstantinopel CLHICLH offenen Waffengang
kommen drohte Es brauchte das persönlıche Eingreifen des Kaisers, diese
Gefahr bannen?® Kür die päpstlıche Seite WAar von Vorteıil da{fs ihre
Abgesandten früher eingetroffen und wohl auch dıie gunNstigeren
ngebote machen konnten?? Entscheidend Wr aber, da{fß Byzanz

och aps alleın den wirklıchen Vertreter der westlichen Kırche
ah 39 Zwar atte INall wieder betont, daß alleın auf all-

Konzıil dıe inıgung wiederherzustellen SC1 ber Inan Wr

2 5 Vgl Ostrogorsky, 4A27
Vgl Norden, Das Papsttum und Byzanz Berlın 70311
Ebd 706 vgl de NVr1€e8; 61 —
Vgl dıe Anm ) Relatıo des VO  - Diıigne 111 fasc 11

57 59 und die ausführliche Darstellung be1 ıll T’he Councıl 79 82
29 Sıe betrafen VOT em dıe Frage des Konzilsortes IDIie Griechen hatten

Zzuerst auf Konstantinopel bestanden, ZINSCHL aber schließlich IMI Rücksicht auf
dıie pO.  SC. Lage davon ab Der Papst schlug 1Ne iıtalienische VOT, W4S den
Griechen mehr entsprach als Aviıgnon, auf das sich die enrheı VOIl ase. geeINIgT
hatte

ıll The30 Vgl die Relatıo des VO:  $ Digne 111 fasc 11 51
Councıl 656
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überzeugt, ein solches Konzıl unftfer Mitwirkung des Papstes
nıcht ıhn zustande kommen urze Dementsprechend el auch die
letzte Entscheidung Gunsten der Einladung durch ugen Das
ohne Zweifel ein Erfolg des Papsttums und mußte zugleich eine est1gung
seliner Stellung bedeuten.

Das Konzıl Von Basel hatte sıch verpflichtet, dıie Teilnehmer von Kon-
stantınopel durch eine Von ıhm bereitgestellte Flotte ach dem Westen

bringen und ebenso für ihren Unterhalt während des Konzıls und für
ihre Rückführung aufzukommen. Der aps Lrat in diese Verpflichtungen
e1n, als sıch Konstantinope. für seinen Plan entschied. Möglıcherweise
erschien den Griechen auch ach dieser Seite die Person des Papstes dıe
bessere Garantiıe für die Einhaltung dieser Verpflichtung bieten31.

Es gab freilich och viele Schwierigkeıiten, dıe ausgeräumt werden
mußten, bevor die Verhandlungen des ONZ Gang kommen konnten.
YSt ach der Ankunft der Griechen wurde iNnall siıch dessen auf beiden
Seliten bewulßlit Die lateinischen Prälaten st1ießen siıch daran, weder
der Kaiser och der Patrıarch dem päpstlichen Kardıinallegaten Albergatı
beim Eıintreffen Venedig auch 1Ur einen Schritt entgegengehen wollten,
fast och mehr der Ausdrucksweise des Patrıarchen, der den aps als
»Bruder« bezeichnete. Die Griechen wiıederum wehrten sıch entschieden

die päpstlıchen Hof gebräuchlıche Etikette So lehnte der Pa-
triarch entrustet den Fulßkufß ab Als Inan dıie gemeinsame Sıtzung
vorbereıitete, gelang ach manchen Verhandlungen, einen Kom-
promiß der Sıtzordnung herbeizuführen??.

Dagegen zeigte sich der aps großzügıg in der rage, WIEeE die theo-
logıschen Streitpunkte behandeln und lösen selen. Er durchaus
bereıt, auch jene robleme, die für das lateinische Verständnıis durch das
Konzıl von Lyon 1274 bereıits gelöst ‚5 Von diskutieren und

offenen Gesprächen, be1 denen el Parteien ihre Standpunkte unsc-
hindert vertretfen konnten, klären. Man wiıird zugestehen mussen, in
diıesen Verhandlungen vVvon Seiten Roms wirkliche Fairnefß gewahrt wurde?33.

Irotzdem <xab 65 Schwierigkeiten ohne nde Kaiser Johannes 111
bestand darauf, dıe offiziellen Sitzungen mehrere Monate verschoben
wurden, amıt dıie westlichen Fürsten Zuerst och eintreffen könnten*®*.

S den erhandlungen zwıischen ase. und Konstantinopel, Papst und
Konstantıiınopel, Papst und 4ase. vgl Giall, T’he Councıl, 51—84

32 Vgl Gill, T’he Councıl, 1053; J07 S, AÄcta Graeca, GP; Vı Umgekehrt
gab Schwierigkeiten der Ktıkette auch VO'  5 selıten des Kaisers: Giıll, Coy 142;
146

3 3 So konnte VOT lem arkos Eugenikos bis ZU Ende eine Eiınwände VOI -

bringen und immer CUuec Diskussionen auslösen, während die lateinischen heo-
logen siıch aufrıchtig bemühten, jeden Eınwand lösen. Im hatten da-

dıie Päpste das VO Osten geforderte Konzil abgelehnt, gerade weıl S1e eine
erneute Debatte ber dıie irüheren Entscheidungen als unmöglıch glaubten ansehen

mussen; vgl (3 Anm 123
34 AÄcta Graeca, CF 10 .3 vgl Gill, T’he Councıl, 111
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Fuür den aps bedeutete eine große anzıelle Belastung, da sıch damıt
dıe Dauer des Konzıils selbst verlängern und seine Ausgaben 1Ns Unge-
esSscHNc wachsen mußlten ber ging dem Kaiser darum, dıe e1lit des
Konzıils auch für seinNe polıtıschen Pläne fruchtbar machen und dıe
miılıtärische Hılfe der abendländıschen Maächte be1 dieser Gelegenheıit
gewinnen. Der aps mochte diese Motive wohl einsehen. Jedenfalls e_

klärte sıich mı1t dem Aufschub einverstanden, doch bestand darauf,
daß weni1gstens inof fizıelle Gespräche ber dıe theologischen Kontrovers-
punkte aufgenommen wurden, damıt die Zeıt nıcht völlıg un VCI-

streiche®>.
Die finanzıellen Miıttel des Papstes nıcht sehr groß. HKr mußte

sehr rasch Anleıhen se1ine Zuflucht nehmen?®. SO kam 6S teilweıise
bedeutenden Verzögerungen be1 der Auszahlung des Unterhaltes. Die
Verzögerung der offizıellen Diskussion durch das Verlangen des alsers
machten diıesen Notstand des Papstes LUr och dringender. Dennoch
mußte Ccs einen peinliıchen Eındruck hervorrufen, da{fß 1m Laufe der Ver-
handlungen dıe Auszahlung fast regelmäßig dann MIt einemmal erfolgte,
WE dıe Griechen jeweıls einen Schritt entgegengekommen Ks
wird schwer se1n, nachzuprüfen, ob dıe Schuld dieser Tatsache wiırklıch
in allen Fällen den aps trıfit, oder ob eben mi1t selinen Bemühungen,
die beschaffen, nıcht eher Ziel kam INall vonl griechıischer
Selite wenıgstens teilweise einer ungünstigeren Beurteilung neigte, 1st
jedenfalls verständlıich. Die egner der Unıon sollten spater daraus ihre
Argumente gewinnen für die Behauptung, die Unterschrıift der e1l-
nehmer se1 erkauft gewesen?*?”.

Kıne vorurteilslose Betrachtung der orgänge wırd freilich zeigen,
diese Beschuldigung nıcht Recht besteht Andererseits Läßt sıch nıcht
übersehen, daß dıe Griechen durch dıie Situation ihrer He1imat sıch
bedrängt fühlten und arum be1 manchen Verhandlungen, VOT allem
Ende, vielleicht rascher einem FEinlenken bereit uch der Kaiser

diesem inne sicherlich Einfluß auf die byzantinischen SyNOo-
dalen 38 och gılt das keinesfalls VOon den Diskussionen ber den eNTt-
scheidenden Problemkreis, nämlıch ber den Ausgang des Heıilıgen elstes.
Denn hierauf wurde nıcht sehr el Zeılt verwandt, der Kaiser dachte
auch nıcht daran, den unbeugsamen Gegner jeder Einigung, arkos
Eugeni1ikos von Ephesos, als Hauptredner der Griechen abzuberutfen
her konnte einem solchen Schluß kommen be1 der Behandlung

Vgl Giıll, T’he Councıl, 113
8386 Vgl Gill, T’he Cost of the Councıl of Florence OrChrP D (1956) 299

—218
37 Vgl Giıll, T’he Councıl, 140; DA S, in Q dem zuletzt nnVorwurf
aber Gıll, C.9 290 Ö

Dem widerspricht kaum, da{} CT selbst dem Papst erklärte, sSE1 nıcht »Herr
der (griechischen) Synode«, och wolle S1e gewaltsam einer Erklärung zwıngen:
Acta Graeca, CGH; 4721
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der Fragen ber den Läuterungsort, ber die Eucharistıe und ber den
Primat des Papstes Hıer gelangte iINnanll nde überraschend schnell
einer Einigung och darf Inan vielleicht nıcht außer acht lassen, da{f
auch diese Punkte vorher teilweise schon aus  iıcher behandelt worden
‚5 meıisten die ehre VO Läuterungsort, ber die INnall in Ferrara
diskutiert hatte, als die of 1zielle Arbeit auf UnsSC des alsers aufge-
choben worden WAar. Eınen unglücklichen Eindruck machte allerdings
eine ede EKugens VOL den Griechen, in der S1e aran erinnerte,

S1e 1m Grunde Sanz VvVon abhıngen: Wıe wollten S16e, hne die Unıion
erreicht aben, überhaupt ach Hause zurückkehren ” Wäre S1e dagegen
Eerst erreicht, dann würden sowohl dıie westlıchen Fürsten WIe alle Lateiner
mıi1t großzügiger Hılfe S1IeE unterstützen*?. Diese ede wurde 1n der gst-
woche 1439 gehalten, nıcht ange VOTLT dem 100 des Patriarchen 0SEe 11.40
Wır glauben aber nıcht, alle diese Omente einen wesentlichen Eın-

auf die letzte Entscheidung der Griechen nehmen konnten. Die Hal-
un eiInes Bessarıon vVvon Nıkaia oder einNes Isıdor vVomn Kıev WIe eiInNes
(GFeorg10s Scholarıos und mancher anderer spricht siıcher für das Gegenteil ;
nıcht weniger der Wiıderstand, den Markos Eugeni1kos ıs nde aquf-
rechterhalten konnte+1.

Sıcher hat die Beweisführung der Lateiner dıe Griechen zunächst VOI-
wirrt. Die scholastische Methode, dıe jene anwandten, Wr ihnen fremd
und kaum zugänglıch. ber iNnan hatte 1m aufe der Debatten einen Weg
gefunden, auf dem INnall siıch verständıgen konnte. Ks WAarTr dıe PE der
Väter, dıe auf beiden Seiten befragte. €e1 g1ing INnall VOoIll dem Ax1ıom
dUuS, das VOT allem be1 den Griechen als unantastbar galt Die Heılıgen
können sıch, da S1e VO eilıgen (Je1Ist erfüllt und geleitet selen, nıcht
wıdersprechen. Es Wr dieses Axıom, auf Grund dessen Inan schliefslich
ZUT Eınigung 1n der rage ber den Ausgang des Heılıgen eistes gelangte.
uch 0S ugen1kos erkannte 6S an42 Er baute seinen Wıderstahd
arum auf den Zweıfel ber die Echtheit der vorgelegten Handschriften
auf, der freiliıch ach Ausweıs der 1 extzeugen nıcht aufrechtzuerhalten

ılch von der Mehrzahl der Griechen wurde das unumwunden _

gestanden.

39 Acta Graeca, CFH;, B V,422—24; 114 | Z’he Councıl, 254] zitiert den
der Rede, wobel ihm ein Übersetzungsfehler unterläuft ; CS heißt 1mM lext »
WIr, welche 1 rauer werden WIT 1n uns selber empfinden D

4 () OSEe: x starb Juniı 1439 und wurde 1n der D Marıa Novella
1n Florenz feierlich beigesetzt, ein klares Zeichen dafür, da{f3 der Papst mindestens

seinen ıllen ZULE Union ylaubte. Vgl azu Acta Graeca, (B 444 De 9
AÄcta Latına, C BVL 2924

4 1 Vgl G1 L’accord greco-Latın Concıle de Florence Le Concile et
les Concıles (Chevetogne-Parıs 191

42 Pa dıe Erklärung des Georg10s Amıirutzis VOT der griechıschen ynode
in : Orızentalıium doc MINOTYA, CES AIILI,; fasc. I, 36—309; ZU Ganzen Ga T’he
Councıl, 23() S5,
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Menschlıch gesprochen WAar 6S eın Unglück, daß Patrıarch Josef 11
etIwa einen Monat VOT Abschlufß der Unıon starb. Man wıird aber aum be-
streıten können, daß ihr zustimmte und VOT allem mi1t den lateiniıschen
Erklärungen ZUIN ogma ber den Ausgang des Heılıgen elstes VO
Vater und Sohn einverstanden und vomnl ihrer Gültigkeit überzeugt war *45
Die Einigung hinsiıchtlich der übrıgen bereIits nn Kontrovers-
punkte, dıe erst ach seinem ode erfolgte, wurde praktisch dadurch
erleichtert; INall sıch auf die posıtıven Aussagen eschränkte und auf
diese Weise manche Schwierigkeit einfach umging So wurde etwa 1in der
rage des Läuterungsortes LLUT allgemeın VOll suühnenden Strafen gesprochen,
dagegen jeder 1NWEeIS auf den Begriff des Feuers vermieden, WwIe das
Ja auch schon in Lyon geschehen WAar In der Diıiskussion ber dıe
Eucharistie eschränkte iINall sıch auf die aterlie des Sakramentes, klam-

dagegen die rage der Epiklese qus*+.
Besonders wichtig WTr die Entscheidung ber den Primat des römischen

Bischofs Die lateinischen Konzilsteilnehmer daran interessiert,
ihn möglıchst klar gegenüber dem gerade 4SsSE och einmal stark her-
vortretenden Konziliarismus definıeren, dıe byzantınıschen dagegen
wollten begreiflıcherweıse be1 dieser Definıition €s ausschließen, Was

ihren eigenen Überlieferungen wıdersprechen schıen. So wurde einer-
seIts erklärt, der heıilıge apostolische Stuhl und der römische Bischof
den Priımat unıyersum orbem innehabe; da{f3ß der römische Bıiıschof
selbst der Nachfolger des Petrus als des princeps apostolorum und
der wahre Stellvertreter (vicarıus) Christ1ı sSE1 und darum das aup der
SaNzZCH Kıirche und der Vater und Lehrer aller Christen; da{fß ihm 1mM
hl Petrus Von unNnserecmI Herrtrn Jesus Christus dıie volle Gewalt, die gesamte
Kırche weıden, regieren und leıten, übertragen worden sel;
dererse1its eine wichtige Klausel Schlufß beigefügt: »1iIn der Weıse,
W1€e auch 1n den en der ökumeniıischen Konzılıen und 1n
den eilıgen anones enthalten 1St<«. Wır haben diese Definition
deswegen ausführlıch gebracht, weıl WIr ihr besonders klar erfahren
können, WI1e nde gleiche 'LTexte VOll den Teilnehmern sehr verschieden
aufgefaßt wurden. Es dreht sich dabei eben den etzten Abschnitt
der Definition. DiIe Lateıiner legten natürlıch größten Wert auf dıe VOTauUus-

FCDSANSCHC, als umfassend dargestellte Bedeutung des römıschen Primats.
Ohne Zweifel War damıt dem Konzılı1arısmus 1mM Westen bereıits der
Todesstofß Dıie Schlußformel aber betrachtete inNnan jer mehr
als eine Begründung der SaNZCH Definition durch die ökumenischen KONR=-
zılıen und die kanonısche Überlieferung.

Im Gegensatz azu WTr den byzantiniıschen Prälaten dıe vorausscSahn-
SCHNC Definition Ur deshalb annehmbar, weıl der ang des Primats ach

43 Anm 40
Vgl dıie Definitionen des NıonNsSsdekrets AÄActa Graeca, GES: 462
*
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ihrer Auffassung durch dıe Schlußformel auf das rechte Ma{ zurück-
geschnıtten Wr Sie sahen also arın C1N| Einschränkung, die Lateiner
dagegen Ci1Cc LatıSun der päpstlichen Gewalt Wıe wWweIit das ugen-
blıck des Konzıils beiden Parteıen klar WAaTlT, S1IC hler Jjeweıls C1in VeOLI-
schiedenes Verständnis zugrunde legten, wird schwer festzustellen SC1IN

jektiv gesehen CT WICS sıch der lext jedenfalls dieser Zweıideutig-
eıit als C1NC gefährlıche Ösung der anstehenden Glaubensfrage

Die Orientalen legten großen Wert auch darauf; Anschlufß
den Primat och einmal die Ordnung der östlichen Patriarchate festgelegt
und anerkannt wurde, und ZW: Berufung wıederum auf die Über-
lıeferung den Kanones und unftfer ausdrücklicher Bestätigung aller
ıhrer Privilegien und Rechte Ohne Zweıfel sah der Osten darın zugleich
CINC, WC) auch S  5 olle Anerkennung des berühmten Can des
Chalkedonense durch Kom und das 0ONz1

Man hat kürzlıch das onNnz1 voxn Florenz als »Meılenstein
Einigungsgespräch der Glauben getreNNtenN Chriıisten« bezeichnet 45
Man INas 6S wohl ‚5 aber INnall wırd doch durch die Erfahrungen,
WIC S1C sich während des und ach dem ONZzZ1 ergaben, gegenüber
optimıstischen Deutung Zurückhaltung ben INUusSsSsSch Sicher wurde dabe1
eCIhHn großer eil der wichtigen Fragen ber iNnal SCWINNT zugle1ic
den ANEaruc daß 6S dem Konzıl nıcht gelang, C1NCc wiıirklıch SCINCINSAMEC
Sprache finden DIie theologische Denkweise verschieden, ohne

iNall sıch dessen oftenbar genügend bewußt wurde Es gelang jedenfalls
nıcht, C1iN!| vollkommen eindeutige Terminologie finden und anzuwenden
Uns scheıint das aber dıe unabdıngbare Voraussetzung für CIHNE inıgung
ohne Vorbehalt SC1IN Und solche Vorbehalte begegnen uUuNXNs

wıieder, besonders auf Seiten des Ostens46 Daneben WICST nıcht einmal
schwer, vielleicht tatsächlich manche Unterschriften 1Ur dus

Druck der Verhältnisse heraus geleistet wurden Anders WAarc 65
aum erklären, da{f3 alle damals behandelten und WIC INall glaubte,

gelösten Kontroversiragen auch heute och unvermıinderter Schärfe
bestehen DiIe theologische Frucht der Verhandlungen hätte ja durchaus
Bestand haben können, auch WCLNl die Unıiıon AUsS anderen Gründen
nıcht aufrechterhalten hätte Dafß solche Von der theologıschen Ösung
unabhängigen Gründe ex1isStTierten und das weıltere Schicksal der Unı1on
wesentlich bestimmten, I1UsSsSCIHl WIT jedenfalls zugeben Wır werden gleich
darauf zurückkommen ber für das eigentliıche Kınıgungsgespräc sind
S1IC ohne Bedeutung Dennoch müßten WIT be1 egegnung uNserer

Lehmann;, Das onzıl DOoN Florenz und dıe Ostkırchen OSt 12 (1963)
295

Da{fi INaN, WIC CS scheınt, VO:  ; westlicher Se1ite WECINSCI hatte, wıird SC1INCN
TUnN!| einerseıits der Überlegenheit, andererseılts
Kenntnis der östlıchen Denkweise gehabt haben; S1C ehlten aber jedenfalls nıcht
ganz, WIC die zahlreichen offenen Fragen der Lateiner dıe Griechen och ach
der Unıon ZCI1SCH AÄActa Graeca, 468
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Zeıt alle Themen des Konzıls vVvon Florenz von aufgreiıfen und
einer Ösung führen suchen, ohne da{fß uns das Konzıl selbst wesentlich
mehr als Materıalıen diesem Gespräch beisteuern könnte. z Aus-
wertung aber m üßte auf eine UG Weise und 1n einer Sprache geschehen,
die auch dem Osten zugänglıch waren.

Wır sprachen eben schon davon, dafß das Schicksal der Unıion 1 weıteren
Ablauf der Geschichte nıcht zuletzt von —- oder außertheologischen
Gründen mindestens mitbestimmt wurde. Wır möchten allerdings glauben,
daß S1e SOSar wesentlich bestimmend Ohne dalß WITLr den Anspruch
rheben könnten, 1mM folgenden alle ‚5 wollen WITL versuchen,
weni1gstens ein1ıge der wichtigsten aufzuzeigen.

Es 1St eine unbestreitbare Tatsache; daß die beiden auf Josef I8
mittelbar folgenden Patrıarchen, Metrophanes 11.; der als Metropolıit Vonl

Kyzıkos Oonzıl teilnahm, und Gregor10s Mammas, der als Hegumenos
des Klosters Pantokratoros ebenfalls auf dem Konzıl Wäl, der Unıion
festhielten *7, Als ungebrochene egner aber die Brüder Markos*”’a
und Johannes Eugeni1kos ihre He1imat zurückgekehrt. Vor lem
WTr unermüdliıch 1n seinem Kampf Kom und dıie Einheit Hıer
egegnen WIr einer ersten, aum lösbaren rage Auf dem Konzıl hatte
sıch Kaiser Johannes 111 Palai0logos für den Abschluf der Unıon e1In-
gESELZT. Nach seiner Rückkehr tat praktısch nıchts, S1e Nnun auch
fördern, und nıchts, die Gegnerschaft eiInes arkos Eugen1kos unwirk-
Sanl machen48. Man INas vielleicht darauf hinweısen, persönlich
durch den 'Tod seliner Gattın, dıe lag VOTLT seliner Rückkehr gestorben
W: zunächst sechr mıtgenommen Wal, iNall annn auch darauf hinweıisen,
da{fß die Hiılfe, dıe siıch auf militärisschem Gebiet VOoO Westen EerW.:

hatte, ausblieb bzw scheıiterte. Entscheidend Wr dıie Schlacht Voxhl Varna
1444, be1 der das »Kreuzheer« des Westens durch Sultan Murad 11 VCI-

niıchtend geschlagen wurde Im Grunde Wr amıt bereıts das Schicksal
Konstantinopels entschieden‘*?. Im übriıgen mochten ıhn die Spannungen
1mM Kaıiserhaus selbst nıcht wen1g einem härteren Vorgehen ndern

1448 estarb Kaiser Johannes 111 folgte se1in Bruder Konstantın XIL.,
der als Despot Vvoxn Morea eine Zeıtlang erfolgreich die Osmanen
gekämpft hatte, aber ıhnen schliefilich 1446 ebenf{falis erlegen war®®. Erst

Vgl Giıll, T’he Councıl, 2350 SS. y 369; tephanıdes, ”EKKAÄNGLAOTLKCN
LOTOPLO then 3064; spezle. Gregor10s Mammas vgl eVI 1863 5.

4723 Das beste Zeugni1s 1St seine sprache auf dem '"Lotenbett: VII 484
—8 Selbst VO  - seinem egräbnıs und VO:  - den Fürbitten füur seine eele sollen
der (unlerte) Patriarch und seine Parteigänger ausgeschlossen sein!

Zu arkos Eugen1kos vgl auch Archimandrit Amvros1i], Syato7 Mark Efessk1]
Florentijskaja Unya (Jordanville

4 8 Allerdings le13 GT arkos etwa Zzwel Jahre 440—42) auf der Nse.
Lemnos festhalten, dessen geplante Reise ZU OS verhindern: Giıll,
T’he Councıl, 9555 Arch Amvros1]), C.3 252 SS. y RE 1970

Vgl Ostrogorsky, d © 48 —52
50 Vgl Ostrogorsky, A, Ü.; 450
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ihm wurde Dezember 1457 durch Isıdor Vvon KIlev als äpst-
lıchen Kardınallegaten dıe Unıon der agla Sophıa fejerlich verkündigt®*
Das WAar allerdings 1Ur fünf Monate VOT dem der Stadt Es 1ST leicht
verständlıch da{fß der Eroberer eın Interesse der Aufrechterhaltung der
inıgung hatte und arum als ersten Patriarchen entschiedenen
egner, (Fe0Org10s Scholarıo0s (als Patrıarch Gennadıios I') erhob Damıt
erweIlst sıich hinreichend als der Gründe f ür das schließliche Scheitern
der Unıon yzanz selbst nde die SESAMTE polıtische Entwicklung
dieser Zeit

Polıtische Gründe 6S auch VOI allem, dıe dıe Unıon von
herein russıischen Raum verhinderten och INUSSCH WITL uns
diesem Zusammenhang9 näher darauf einzugehen Wır VELWEISCH
dafür auf dıe Arbeıt VOINl Adolf /äegles (Die Unmnon des Konzaıls UVoN Florenz

der russıschen Kırche), die WITLE CINSAaNSS bereıits haben®?
Wır iINUsSsSCH aber och einmal auf yZzanz selbst zurückkommen ; enn
wichtig die eben aufgezeigten polıtischen Zusammenhänge .5

bestimmten SIC doch keineswegs für sıch alleın, ja vielleicht nıcht einmal
erster telle, das Scheitern des Eınıgungswerkes Es vielmehr die

Haltung, die das olk und SCINECET Spıtze das Mönchtum einnahmen,
dıe dafür besonders entscheidend wurde Hıer hatte INnall eigentlich schon
VOTL dem ONz1ı selbst die Hauptsache versaum Ohne Z weıfel WAarc CS

notwendig SCWECSCH, VOT em dıe Mönche für den (Gsedanken inıgung
Sıie die unbestrittenen er und Seelsorger der

breiten Massen S1e standen aber auch entschiedensten jeden
Plan, eCiNeCc Einheit zwıischen Orthodoxıie und Rom herbeizuführen In
diesen reisen fanden arum die leidenschaftlichen Appelle Markos
ugen1kos ach dem onzıl den lautesten Wiıderhall Das S11 weıt
daß INnall den C1ISCHNCHN Patrjiarchen ablehnte, weıl ZUTC Unıion stand und
selbst dıie (sottesdienste mı1ed dıe oder andere un.ıonsfreundliıche Bıschöfe
hıelten 3 Zwar gilt das nıcht für den östlıchen Raum gleicher-
CISC, aber zuletzt Hel die Entscheidung eben doch Konstantinopel
selbst

51 Vgl 21 T’he Councıl 281 $ Ostrogorsky, 451 Nur diesen
etzten Onaten übrıgens auch dıe Massen des byzantıniıschen Volkes für
dıie Unıion, während sıch Uunier den führenden Autorıitäten WEN1IgSTIENS 1116

Kompromißbereıitschaft (außer be1 Scholarıos abzeichnete be1ides sicher Aaus

polıtıschen Gründen; vgl 411 T’he Councıl 284 SS Die Darstellung be1
Ostrogorsky (a 451) verzeichnet und vereinfacht die Vorgänge Sinne
des Antı-Unionismus

b 2 Vgl auch Ammann, rn der ostslawıschen Kırchengeschichte,
147)—44 ; Giıll, T’he Councıl, 258 —63

53 ine interessante Parallele dazu dus 11SCICIL T agen 1ST die Ablehnung der
Begegnung zwıischen Papst Paul Al und dem Ökumenischen Patrıarchen Athena-
U: VO  - se1iten des heutigen athonıtischen Mönchtums (und eıls der
Kırche VO'  - Griechenland)
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Eıne Schlüsselfigur 1n diesen Kämpfien Wr neben arkos Eugeni1kos
VOT allem Georg10s Scholarios. dem ONZ1 Wr entschiıeden f ür die
Unıon eingetreten, ja hatte in Zwel en einen wichtigen Beıtrag

ihrem Zustandekommen geleistet**. Soweıit WIr sehen können, stand
auıch ach seiner Rückkehr zunächst och iıhr>> Allgemeın wıird a1ll-

erkannt, daß CIs damals och Laie; aber als olcher bereıits kaiserlicher
Hofprediger und berühmt seiner theologischen Bıldung, sehr ehr-
ge1Z12 Wr Vielleicht hat darum dıe Tatsache; dafß ausgerechnet ohne
Anerkennung von seiten des Papstes 16  9 während andere MIT Aus-
zeichnungen und Pensionen bedacht wurden, seine Begeisterung für die
Eıinheit abgekühlt*®. Jedenfalls gelang CS Markos Eugeni1kos, seinem ehe-
malıgen Lehrer, iıhn mehr und mehr auf seine Seite ziehen und ihm
schliefßlich auf dem Sterbebett das Versprechen abzunehmen, da{3

seiner Statt den Kampf Rom weiterführen werde®”. Scho-
larıo0s hat se1in Versprechen voll eingelöst. Da CI, vielleicht AdUus persönlicher
Enttäuschung, Mönch wurde (1450), mußlite seine Einflußmöglichkeiten

Mönchtum 1Ur vermehren®®?.
Wıe weIlt dıe Entscheidungen des Konzıls davon entfernt WarcCIl, die theo-

ogıische Dıskussion selbst einem Abschluß gebracht haben, zeigt sıch
nıcht 1Ur 1n der unversöhnlıchen Gegnerschaft des arkos Eugenikos,
sondern och mehr in der JTäatsache, diese Debatte ach der Rückkehr
der Konzıilsteilnehmer in Konstantinopel sofort wıieder auflebte Bereıits
1441 veröffentlichten mehrere von ihnen eine Erklärung, worin S1E die
Unıi1on verwarfen und dıie Erwähnung des Papstes in der Liturgie ablehnten,
ysolange dıie Lateiner all dem festhıelten, WaS ursprünglıch dıe Spaltung
verursacht habe«>?. In Orenz haben dıe Griechen darauf bestanden, da{f3ß
siıch ıhrer Lıiturgie nıchts andern dürfe un:! da{f S1e VOIL allem das Fıll1oque
nıcht 1in das Symbolum aufnehmen miißten ©90. Das Wr ihnen auch —

gestanden worden. Nun zeigte 65 sıch, da{fß sS1e MIt diıesen Zugeständnissen
nıcht zufrieden WääarcCIl, sondern VOIl das lateinische ogma
ihrer Unterschrift, dıe S1e das Unionsdekret SEeSCLZL hatten, zurück-
wiesen. Ks gelang den Gegnern der Unıion S  > sich einer Art ynode,

54 EeUVTES completes 295—375; vgl auch seine RBriefe Kaiser ohannes 411
eb 1 425 S un! aps Eugen eb 429 SM

5 5 Vgl seine Entgegnung auf dıe KEDAÄELX. GULANOYLOTLXCA des Markos Eugenikos:
EeUVUTES completes 111 476—538; dazu dıe Vorbemerkung eb LV-L,; auch
den IC des letzteren Scholarıios (1446) 1n VIIL 0—64 (ed Petit)

56 Vgl Giıll, T’he Councıl, 400 O

57 Vgl den Bericht ber dıe etzten orte des sterbenden Markos und die
Antwort des Scholarıos 1n ° VII 4—91 (ed Petit)

58 Zu Scholarıios allgemeın vgl EG XIV 1521—70; eUVUTES completes
D C e COUrftfe 1ographıie) und die ınführungen den einzelnen Bänden
ber das literarısche Werk des Schoları1os; ferner .Gill‚ T’he Councıl, 266 SS,

59 Giıll, The Councıl, 252
Vgl die beiden Voten des Patriarchen und des Kaisers VO: Junı 439

Acta Graeca, GF, 2—34; azu G111,; The Councıl, 8—60
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die sie Synaxıs®! ‚5 vereinigen, offenbar unftfer stillschweigenderDuldung VON se1iten des alsers. nde 1444, oder wahrscheinlicher 1n der
ersten Hälfte des Jahres 1445, wurden dıe theologischen Fragen erneut
offiziell 1in Diskussionen erortert 1n Gegenwart des Kaitsers, des Kardınal-
legaten und des Patrıarchen Gregor10s Mammas, wobe!ıl Scholarıos dıe
Seite der Unionsgegner anführte. uch diese Diskussionen hatten keine
positıven Folgen für die Durchführung der Unıion®? Denn och 1451
überbrachte Bryenn10s einen Brief der Synaxıs ach Rom, worıin
S1e abermals die Unıon VON Florenz und dıe auf diesem Konzıl vertretene
ehre verwartfen. Stattdessen schlugen S1e ZUr Lösung der Schwierigkeitenein onzıl VOLI, das Konstantinopel Sammentreten und be1 dem
der Westen durch eine kleine Gruppe von Abgeordneten vertreten se1in
sollte Man wollte also amıt gleicherweise ZU Ausdruck bringen, daß
das Konzıil Von Florenz 1n Wırklichkeit Sar nıcht als ein ökumenisches

betrachten sel, während dıe alte Forderung des Ostens ErNEUECTE,dafß 1Ur ein solches ökumenisches 0onNzZz die Spaltung beenden könne®3.
Jedenfalls erg1ibt siıch miıt aller arheit aus diesen Vorgängen, da{f zumıindest
1n Konstantinopel der Wıderstand die Beschlüsse Von Florenz
der SaAaNzZCH Zeıt lebendig blieb, Ja wahrscheinlich ständıg raft*Wır WwIissen nıcht, ob die Aufkündigung der Unıion durch eine Synodeder rTe1ı orıentalıschen Patrıarchate 1mM Jahre 14423 eine dabe!1 spielte.Möglıch 1st 65 immerhin®4. Dagegen Läfßt sich sicherlich nıcht ufrecht-
erhalten, bereits 1450 eiINe Konstantinopolitaner Synode unfter e1l-
nahme der Te1L oriıentalischen Patriıarchen ebenfalls die Unıon aufgekündigtund gleichzeıitig den Patriarchen Gregori10s 111 Mammas abgesetzt habe ®5

letzterer diese Zeıt selbst des Kampfes muüde wurde und Konstantın-
opel verlielß, sich auf den Weg ach Rom machen, bedeutete freilich
keinen guten Dıenst für die Sache der Eınheit In diesem Zusammenhangkönnen WIr überhaupt iragen, ob das Verhalten eLwa eines Bessarıon und
selbst eines Isıdor (nach dessen Rückkehr von seiner russıschen Miıss10n)dem Anlıegen der Union nıcht mehr geschadet als genutzt hat Sie nahmen
beide das Kardınalat und amıt den Augen des Ostens olle

61 Den Namen ıner Synode konnten S1e sıch nıicht beilegen ihrer
UOpposition Patrıarchen, dem Haupt der Oordentlıchen ynode ach dem ode
des arkos Kugenikos Wr Georg10s Scholarios als Laıle ihre eele und iıhr Lat-
sächlıcher Führer

Vgl Gall; T’he Councıl, 5—6 Am Ende wollten el Parteien g_en
6 3 Vgl Gill, T’he Gouncıl, 377

Vgl efele-Leclercq, Hıstoire des Concıles VII (Parıis 12927 Der
Patriarch Metrophanes wird hier als Häretiker bezeichnet, der VO:  e} ihm geweıihteKlerus als abgesetzt erklärt und der Kaiser selbst mi1t der Exkommu:  atıon bedroht

verworten.
Das onzıl VO  3 Florenz wıird als yantıkanonisch, tyrannısch und betrügerisch«

6 5 Vgl Hefele-Leclercq,; C.y 1229—33; Vasıliev, L’embpire byzantınıL, 274 S,
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Lateiner geworden. Es hätte aber gerade des Eıinsatzes dieser beiden grie-
chischen Hiıerarchen unter ihren Landsleuten bedurft, den Gegnern
wirksam eENIgEgENZUTreteEN.

Wie wen1g 1mM übrigen auch auf römischer Seite gelernt hatte, dıe
Mentalıtät des Ostens besser verstehen, mögen ZWEeIl T’atsachen
beleuchten. Als Metrophanes I1 1440 Patrıarchen Voxnl Konstantınopel
erhoben wurde, teılte seine dem aps und ebenso mehreren
Kardıinälen mit Dabe!l gebrauchte den herkömmlıchen 1ıte eines
Ökumenischen Patrıarchen für sıch und annftfe den apst und die
Kardınäle se1ine Miıtdıiıener. Das erregte 1n Rom und auch beim aps
gewaltigen Anstoiß®6, och WIE die äahnlıiche Ausdrucksweise des
Patrıarchen 0SE: I1l Vorabend des onzıls Ks 1st kaum anzunehmen,

eine Kunde davon Konstantinopel erreicht en sollte
Unglücklich WAar auch das Auftreten des Kardınallegaten Con  aro

Als 1 444 ach Konstantinopel kam, bestand Ort ohne jede Rücksicht
auf die prekäre Sıiıtuation auf der Eınhaltung des SANZCH Zeremoniells und
der Etıkette, WIE S1E für päpstliche Legaten im Westen galten®”.

Be1 allem mussen WIr uns schlıefßlich och einmal das tiefeingewurzelte
Mißtrauen Rom erinnern, das sich seit Jahrhunderten herausgebildet
atte und dessen Wachstum der Westen selbst nıcht wen1g beigetragen
atte Besonders ware hıer, neben der Kreuzzugsbewegung 1im allgemeıinen,
der vierte, SOs lateinische Kreuzzug NCHNNCN, dessen Folgen weder
psychologisch och relıg1ös aufzuarbeiten gelungen WAar. der die Pläne
eines arl Von ANJOou, die einst einen ichael 111 ZU Abschlufß der
Unıi0on Vomn 1274 drängten®?; Weıiıte Kreise standen selbst dem Gedanken
einer Hılfe aUus dem Westen MmMI1t Mißtrauen gegenüber. Wenn UuIlls
AUus den agen VOT dem Fall Konstantinopels ein Wort überliefert Ist,
das einer der höchsten Beamten des Reiches gesprochen haben soll :
» Besser ware CS mıtten in der adt den türkıschen 'Turban als die lateinısche
Miıtra sehen«, offenbart uns das die SaNZC Last dieses Mißtrauens
miıt er Deutliıchkeit®?. Und WECeLN WITr erfahren, dafß auch Jahre 1963
Erzbischof Chrysostomos Vonl en und Ganz Griechenland sıch wieder
auf den lateinıischen Kreuzzug berief, damıt jede Beteiligung der
Orthodoxie Vaticanum I1 durch dıe Entsendung Vomnl Beobachtern ab-
zulehnen, dann können WIr vielleicht och besser ‚5 WIE tief
jener Zeıit Mißtrauen und Ablehnung gereicht haben mMOgen .

Das Unionswerk des Florentinums 1st also, aufs (GGanze gesehen,
nde gescheıtert, sSOWweIlt die Einheit zwıschen Rom und der rthodoxıie
ın Frage steht 71 Wır en versucht, sowohl außere WIeE besonders innere

66 Vgl Gill, T’he Gouncıl, 2572
6 7 Coy 2364
68 Vgl Ustrogorsky, A, C: 363ff.; JüS1e,; Le schısme byzantın, 259 S5,
69 Vgl UOstrogorsky, a. . O 451 ; azu Giaıll, T’he CGouncıl, 275

Vgl den Bericht VO  } ers hrı1s und Welt XVI/40 (4 10 12
71 Vgl Giıll, T’he Councıl, 410
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Gründe ohne erschöpfend se1n wollen dafür aufzuzeigen. Es ware
aber sicher unrichtig, behaupten, das Konzıl habe keinerle1 Ergebnisse
hervorgebracht. Wır en schon darauf hingewılesen, dafß CS für ein
künftiges Gespräch die Einheit mıindesten wichtige Materıjalıen
bereitgestellt hat Sıe Sind keineswegs wertlos, WEC. auch der riıchtige
Weg ıhrer Auswertung wahrscheinlich erst och gefunden werden muß
Im übrigen Wr das Florentinum sicher von großer Bedeutung für das
Zustandekommen der beiden Teilunionen mıiıt den Ukrainern
und Kumänen Zugleich oftenbaren der Verlauf und der
Mißerfolg des Konzıls mı1t fast überklarer Deutlichkeit die Fragen und
Aufgaben, dıe für eine Einigung Ösung anstehen, sOoweit S1e überhaupt
VOoll Menschen gelöst werden können.

Vor allem geht 6S dıe rage der Ökumenizität eines Konzıls selbst.
Noch immer hält der Osten aran fest, dıe eIit 1Ur auf einer Ööku-
meniıschen ynode wiederhergestellt werden könne. Es steht ach Auswe1ls
der Quellen aber außer rage, da{fß iNnanll seiner Zeıt sowohl von late1-
nıscher WwWIeE vonl griechischer Selite das Konzıil voxnl 1438/39 als ökumeniısch
ansah und anerkannte. Nur wen1ge Jahre später wollte ıhm diesen
Charakter 1n Byzanz wieder absprechen. on diese Tatsache, die viel-
leicht Eerst och weıter klären se1in wird, läßt erkennen, daß WITLr jeden-
falls nıcht mi1t übereinstimmenden Auffassungen rechnen können‘*?.

Dabe!1 1n Wirklichkeit das SaNzZC Problem Zeıt des byzantinischen
Ka1isertums eher och einfacher als heute Vor allem se1t der Miıtte des
vorigen Jahrhunderts hat die orthodoxe ehre ber die ökumenischen
Synoden eine Entwicklung5 die S1e VOIll UuNserer katholischen
Tradıtion och weıter entfernt hat Ohne ıer näher autf diese Entwicklung
selbst einzugehen, möchten WIr LUr auf Zwel wichtige Ausgangspunkte VOCI -

weisen: auf dıe Enzyklıka der östlıchen Patrıarchen VO Jahre 184875
und auf die Theologie Alekse) omJjakovs”*®. Vor allem be1 letzterem
wıird deutlich dıe Ökumenizität einer Synode vVvomnl der Zustimmung der

6« abhängıg gemacht. Ubrigens wırd gerade mıit diesem
Argument NEUESTENS auch die Verwerfung des Florentinums begründet.

dn Vgl Ämmann, Abrıß, 212 de NT18S;, Der chrıstlıche Osten ın Geschichte
und Gegenwart Das stlıche Christentum 12 (Würzburg 103f7.

Waczynski: Nachklänge der Florentiner Union ın der polnıschen Liıteratur Ur

Zeıt der Wıedervereinigung der Ruthenen OrChrP (1938) 1—72
de Vries, eb 1O8f.

Zur orthodoxen Auffassung vgl etwa Karmirıs, TY der dogma-
tıschen TE der orthodoxen katholıschen Kırche Die orthodoxe Kirche 1n gr1e-
chischer icht, hrsg VO:  - Brats1iotis, (Stuttgart 18—20; nm 1
Metropolıt Seraphım, Iae Ostkırche (Stuttgart a AT

K arm1ırıs; 1' ÖOYLLATLAO XL GLLBOALKXA LLVNLLELO TNG 000066200 %XO oAL-
XNC EXUAÄNGLAG 11 (Athen 920; Mansı, Collectio amplıssıma 40, 407

76 Vgl chultze, homJakRov und das Halb-Fahrtausend-Fubiläum des
Einıgungskonzıls V“oN Florenz (1938) 23—96
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fien stehen auch och alle dogmatischen Fragen, die INall auf dem
Florentinum bereıits gelöst glaubte das ogma VO Ausgang des Heılıgen
Geıistes; die Berechtigung der Einfügung des Fiılioque 1in das Symbolum ;
die Kontroversen 1n der ehre Von der Eucharıistie hinsıchtlich der Form
des Sakraments und des Charakters der »Wandlung«; die ehre VO

Läuterungsort und überhaupt die Eschatologie. Dazu kommen heute auch
die beiden marı1ologischen Dogmen der katholischen Kırche

Kaum jeman wırd bezweıftfeln wollen, daß dıe letzte und schwerste
rage, die C6sS lösen oilt, das Verständnis der Kırche 1n seinem
mfang Z Inhalt hat. Dabe!1 steht sicher für die Orthodoxıie obenan,
und ZWAarTr einstweıilen och als ein chlechthın unlösbares Problem, das
katholische ogma VOomMm Primat und Von der Unfehlbarkeit des Papstes.
Eng damıt verbunden 1St die andere rage ach der Grundlage und ach
dem Ausdruck der kırchlichen Eıinheit WIEe ach der Bedeutung ihrer
Katholıizıität. Wır erkennen mit Dankbarkeıt, ach dieser Selte auf dem
IL Vatıkanıschen onzıl eın Aufbruch einem Selbstverständnis
der Kırche offenbar geworden ist, WIE auch, sıch in der orthodoxen
Theologie ein starkes Bemühen das gleiche Ziel abzeichnet. Wır mussen
uNXs €1 1mM klaren se1n, WIr als Frucht dieses Rıngens
zunächst 1Ur die unabweisbare 1Ns1ıc gewinnen werden, WIE weIılt der
Weg ZUT Eıinheıit och 1St. DiIiese Einsicht 1St aber die notwendige Voraus-
SCELIZUNG für jedes gemelinsame espräch.

Wıe 1n den agen des Konzıls Von Florenz gilt schließlich auch heute
noch, daß WIr neben dem en die Lösung der theologischen Fragen
die andere Aufgabe nıcht übersehen dürfen un: das gilt nıcht 1Ur VO
Verhältnis zwıschen der lateinischen und der orthodoxen C da{fß 65

nämlıch auch das ıtgehen der ZSaNzZCH Kırche, auch des gläubigen
es braucht, damıt eine Einheıit zustande kommt und vomn Bestand 1STt.
Es zeugte aber vVvon Überheblichkeit, WECLN WIr dabe!1 1LLUTr auf die Ortho-
doxie blıckten, als SE1 Ort alleın dieses Problem gegeben Denn auch 1im
Raum der römisch-katholischen FC 1sSt hıer erst och das meiste
Wır dürfen uns auch nıcht darüber täuschen, dafß 6S sıch dabe1 keine
geringe Aufgabe handelt. Dıie innere Abgeschlossenheıit, in der die beiden
Kırchen durch Jahrhunderte einander gegenüberstanden, wird nıcht leicht
aufzubrechen sSe1N. Möglicherweise wırd und das 1STt eine große Hoff-
Nuns der Herr der Geschichte selbst uNXs die Wege 7zueinander öffnen,
se1 6S auch durch die furchtbare Auseinandersetzung zwıischen Glaube
und nglaube, 1n die die Menschheıt dieser JTage gestellt 1sSt



Die Adamapokalypse aus VOo  > Nag Hammadı
als Zeugnis jüdisch-iranischer (1nOsis

VOonNn

Alexander Böhlı:g
Die letzte Schrift des Codex Von Nag Hammadı, dem hauptsächlich

gnostische Apokalypsen enthalten sind, et eine Adamapokalypse*.
Das Adamschrıifttum, das WIr bisher kennen, 1St durchaus nıcht gering;
doch uns der vorliegende Lext bisher nıcht bekannt mmerhın g1bt
s aber €  en die Prophezeiung, dıe Welt werde durch Wasser
und Feuer vernichtet werden, bereıits be1 Josephus dem Adam 1n den Mund
gelegt wıird2.

Die eigentliche Apokalypse wıird eingeleıtet MI1t der Geschichte des
es dams und Kvas. Im Verlaufe dieser Urgeschichte erhält dam eine
enbarung durch el Männer® 1m Schlafe Unwillkürlich denkt INall

dabe1 die rei Männer, dıe dem Abraham Haın Mamre erscheinen*?,
aber auch dıe rel thras der andäer®. Was Adam vVvomn ihnen erfahren
hat, g1bt seinen Lieblingssohn Seth weıter, zumal darın wichtige
Prophezeiungen ber Seth und das ihm gehörige Geschlecht gegeben
S1INd. Seth 1St ja der Sohn, 1n den dıie Gnosıiıs eing1ng, die Adam und Kva
verloren®. iıchts hegt also näher, qals UNSCrFrCcH 'Text eiInNne typische Schrift
der gnostischen der Sethianer sehen.

Der lext 1st unzweiıfelhaft gnostisch und auch eine Sethschrift. Ks muß
aber stark bezweiıfelt werden, ob LUr vonl den Sethianern 1m CNSCICH
inne geschaffen worden SE we1lst vielmehr auf einen vorchrıstlichen
Ursprung Aaus jüdisch-ıranıscher Gnosıs hın uch die 1mM Fun: von Nag
ammadı erhaltene Schrift ber dıe Stelen des Seth scheint zumiıindest als
Iraditionsstoftf dem Josephus ekann SCWECSCH sSe1IN. DiIie Bedeutung
des Seth als Tuınders der Astrologie paßt sechr wohl seliner Bedeutung
als Gmnostiker; S1Ce 1St eben ein Ausdruck seiner Sophıa”.

Die Bıblıothek Von Nag Hammadı und dıe übrıgen koptisch-gnostischen
Schrıften biıeten ahlreiche Belege für die Bedeutung, die Seth für die
Gnostiker besal3 Es siınd dıies

dıe Adamapokalypse,
€ex V, 64—85, ediert be1 Böhlıg-P a  X Koptisch-gznostische

Apokalypsen auUs CX VDonNn Nag Hammadı ım Koptischen Museum It-Kaıro
Sonderban: der Wiıssenschaftlıchen Zeitschrı der Martin-Luther-Universität

Halle-Wıttenberg (Halle/Saale 6—1
Ant Jud AA S 68 —70
05,; 24
Gn 18, 1
Giıinza, übersetzt VO  - Lidzbarskı (Göttingen 13 BuchD aa U A 0573

Bıdez-F Cumont, Les Mages hellenıses (Parıs 46
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das Ägypterevangelium (gnostisch), das 1el Mater1al ZUE Inter-
pretatiıon der Adamapokalypse bietet®,

die Apokalypse des Dositheos der Stelen des Seth®,
der zweıte 0g0S des großen eth
die Allogenesbücher, die Vonl der besonderen Art des Seth sprechen*?*?,
die Apokalypse des Zostr1ano0s, die die Stelen des Seth erwähnt und

auch von Setheus spricht*?,
das »Unbekannte altgnostische Werk« des Codex Brucıanus*?3,
das Johannesapokryphon, das Von et irdischer Erzeugung be-

richtet, aber auch Von selner und seiner Nachkommenschaft Existenz 1mM
Himmel14.

Innerhalb der hıer behandelten Adamapokalypse 1äßt sıch die eigentliche
Apokalypse folgendermaßen aufteilen:

Die Sıntflut als Angrıff des nıederen Weltschöpfers auf alle Menschen
Bewahrung der Sethmenschen und des Noah :2_73

Die Vernichtung durch Feuer als Angrıff auf die Sethmenschen und
ihre Be1isassen ihre Bewahrung 73,25—16, 1.

Das Kommen des Phoster ZUT Kettung der Noahsöhne 716,8—717,27;
Exkurs Die vierzehn Aussagen ber die Entstehung des Phoster 11,217— 83,4

Buße der Völker und Urteilsspruch 83,4—85,18.
Als Voraussetzung mufß be1 der Besprechung der Probleme erwähnt

werden, daß das hellenistische Begriffsrepertoire eingehend verwendet
wıird (Logos, Aer, Nous GrC. dagegen egegnet keine Erwähnung Jesu
bzw Christ1 Die einzige Stelle, dıe als Anspielung aufgefaßt werden
könnte, ISt, W1e WIr och sehen werden, anders aufzufassen und 1äßt sich
auch vorchristlich erklären.

Dafß W sıch eine ausgesprochen gnostische Schrift handelt, geht
schon allein AUsSs dem häufigen Vorkommen vVvon Gnosıs (16mal auf Seıten)
hervor1!5. Bereits in dem einleitenden Bericht, dem dam ber sıch
selbst spricht, 1St das zentrale ema, WIEe Adam durch Eva die Gnosıs
erlangt und sS1e dann wıieder verliert. DiIie verborgene (Inosı1s dams geht
1n die Nachkommenschaft des Seth ein. Diese achkommen werden
immer wieder geschildert als Menschen, die ZUT Gnosıs gehören?, die

Nag Hammadı cod S 40,12—69, 20; cod 50—81
E Nag Hammadı CO VI1I 118,10—127,27

10 Nag Hammadı cod VII 49, 10—70,
Nag Hammadı cod. ACH Plexiglasseıite 41,1 ff.
Nag Hammadı od. VI1II „‚1—132,9

chm1dt-W. L 1l Koptisch-gnostische Schriften er. 31959): vgl.
exX unter »Setheus«.

14 Krause-P a  1 Dıiıe re Versionen des pokryphon des Fohannes ım
Koptischen Museum It-Kairo (Wiıesbaden

15 Vgl eX in : öhlig-Labiıb, Apokalypsen.
16 69,15
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von der (3nosıs ausgesondert sind*”, die Aaus ihr entstanden siınd 18 die
1Ur S1e Herzen haben!?® und durch s1e, die (JNOsISs Gottes, (Sott 1n einer
eiıshelr der (inosıs kennen?®. Der Phoster wird als Phoster der (Ginosıs
bezeichnet?21

dıe chrıft AUSs 'Täuferkreisen STAMML, wıird besonders nde
der Schrift Sanz offensichtlıch. Die MMmMsSCHE Stimme verkündet Michev,
Michar und Mnes1inous trafe, weiıl S1e als Huter der heilıgen aulie ihre
Pflicht versaumt haben?? Direkt die gleiche Ausdrucksweise WI1IEe be1 den
Mandäern ze1igt etwa der atz »Denn iıhr habt das Wasser des 1Lebens
befleckt und habt E dem en der bösen) Kräfte SCZOSCH, ın deren
Hand ihr gegeben se1d, ıhnen dienen«23. der urs, der die
Entstehung der verschiedenen Heilande schildert, gerade die Aussage vVvon
vierzehn Reichen bringt, erinnert das mandäısche Gebet Sethels, dessen
euManı g1bt*. ber die 'T’aufe wird 1n diesen Sekten, WI1IE Thomas
festgestellt hat, bereits ein Faktum der Spiritualisierung, das die Kult-
formen des Opfers verdrängt und den Weg ZUT Ginosıs bereitet?5>. Der
vorliegende Lext kann diese These voll bestätigen. Ja, der Weg, der VON
der aufe Ginosıs führt, wıird Schluß der Schrift eindeutig bezeugt:
» Dies 1sSt dıe verborgene (Ginosis Adams, die Seth gegeben hat, dıe
heıilıge aufe derer, welche die ewige Gnosıs kennen CGInosı1is 1st die
wiıirklıche 'Taufe?26.

DDIie Spirıtualisierung wırd auch der Beurteilung des (sesetzes eut-
lıch Die reinen Menschen haben nıcht ein Gesetz, das aufgeschrieben ISt.
erhalten, sondern die Worte (sJottes sind ihnen durch Engel übergeben
worden?”. Somıit wırd (Gesetz und (3nos1is gleichgesetzt. Durch solche Um-
deutungen macht inNnan sıch die jJüdische 'Iradıition dienstbar. Adams
1 raum erinnert Abrahams I raum in Jub 14 1454 we1l in beiden eine
Verheißung für die Nachkommenschaft gegeben wIrd. Der age der Söhne
0a ber dıie ämonen?® entspricht die Umkehrung 1NSs Gegenteil in
UuNserem TEXxt. sıch die Söhne 04 ber dıe Söhne et be1 dem
nıederen Weltschöpfer Saklas beklagen, der dann die Sethmenschen MIt
Feuer vernichten sucht, nachdem 65 ihm mit der Sıntflut nıcht gelungen

17 { 12
TI 13 20
{Z;

9 () 85, 16
a 76,

834;,
84, 17—23
ephalaıa 3 bearbeiıitet VO:  ; olotsky und Böhlig (Stuttgart

Kap AD
TADdmas, Le MOUVDEMENT baptıste Palestine er Syrıe Gembloux

4729 und Anm
26 6322
D7 8655 7M.

Jub 10:2
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war®?. uch diese Vernichtung durch Feuer findet sıch einem eNt-
sprechenden Zusammenhang be1 den andäern?®. Folgt Inan der ese;
da{fß dıe andäer ursprünglıch syro-palästinisch anzusehen sınd, und
schreiben WIr unNnseren lLext den reisen Z AUus dem auch dıie andäer
sıch herausentwickelt haben, wird och eine andere Erscheinung 1e]
leichter begreif lıch, der iranısche Einfluß. Er 1St dadurch naheliegend,

der Weg ach Syriıen ber den oberen Euphrat nördlıch der Wüste
ständıg begangen WAar.

uch WEeNnN iINnan den Versuch ZUT Vernichtung der Sethmenschen durch
Wasser ın der ersten Periode, durch Feuer 1n der zweıten Periode och
nıcht als iranısche Beeinflussung gelten lassen möchte, 1sSt doch das
Kommen des Phoster 1n der drıtten Periode kaum anders erklären.
DabeiI scheinen sıch aber mehrere Gedankengänge überkreuzen. Einer-
se1Its annn der Phoster Zarathustra oder der Sosyant se1in; anderseı1its hat
auch, W1e AUuUs den folgenden vierzehn Geburtsgeschichten hervorgeht,
eindeutig Züge des ıthras. Man mu{3 ußerdem e1m Erscheinen eines
Phoster drıtter Stelle den manıchäischen rıtten Gesandten denken,
der 1n gewisser Überlieferung auch thra®! geNaANNT werden annn Der
Phoster kommt in Herrlichkeıit, kommt DA Erlösung und wiıirkt als
Wundertäter, den Oberarchon beschämen. Der Mensch, in dem der
Phoster auftrıitt, oder vielmehr Se1IN Fleisch, wIird gestraft. Das entspricht
der Vorstellung VO: leidenden Heıland. Der syrische Schriftsteller 'Theodor
bar Konaı1 überliefert einen SC.  1  ‚5 1in dem Zarathustra das Leiden des
Heilands 3 och hegt hierin nıcht das Leiden Chriıstı VOÖTLI,
sondern 1e] eher eine altere Vorstellung VO leidenden Messıas®?®, die
gerade in einem jüdisch-iranischen 'Lext ebenso ihren Platz en kann.
Die Gleichsetzung des Seth MI1t Zarathustra ermöglıcht die Verbindung
solcher Vorstellungen innerhalb einundderselben Schrıift?* Zarathustra
Ssagt be1 Theodor bar Konaı1 Vomnl dem ess1as: yIch bın Er, und Er 1St Ich
Ich bın in I und Er 1St in Miır.« Der ess1as annn also miıt SOSyans,
dem drıtten Sohne Zarathustras, gleichgesetzt werden?>. Die Eınteillung
der Weltzeıit in ein Schema Vonl TI Epochen 1sSt gleichfalls AaUus iranıschen
Anschauungen neben einem Schema Vonl jer Epochen bekannt DiIe.
Geburtsschilderungen des Phoster sprechen davon, dıe Heılande
auf dem Wasser erscheıinen, W1IEe das be1 den Söhnen Zarathustras der

Q 7325
3 () Gi1inza 260, 28

Vgl 5823 ed en H- aldschm 1idt-VW. Lentz, Manıichdiı:sche Dog-
matık aAUS chinesischen und ıranıschen Texten Sıtz.-Ber. TEeU! Akademıie
Waiıss., Phıl -hIst Kl 1933, 545 f.

32 Bıdez-Cumont, Mages hellenıses 11 126
Vgl 03C. JjJerem13as; MTALC 0U 676 f£.
Bıdez-Cumont, Mages hellenıses 45

30 Vgl Nyberg, Dıie Relıgionen des alten Iran e1pz1g 30T:: 1dez-
Cumont, Mages hellenıses 52 SS,.



Fall ist. Nach den Geburtsschilderungen selbst wird auf geheimn1s-
olle Weise ein Knabe geboren Er wırd einen schwer zugänglıchen
Ort entrückt. Dort wıird ernährt. Sobald dann Kraft und Herrlich-
eıt empfangen hat, ommt auf das Wasser. Diese Schilderungen sind
ach einer sinnvollen Gliederung aneinander gereıiht, Je ach den Erzeu-
SCIN, die vVvon Irdischen ZUIMH Geistigen aufsteigen. Es handelt sıch

Menschen (n den Erzählungen 1_4)3 physıkalısch-materielle
Größen (1ın den Erzählungen 5_8): (Jötter Begierdeakten (n
den Erzählungen Qa3 höhere naturwissenschaftlıch-philosophische
Größen (n den Erz  ungen Eınige der dabe!1 auftretenden
mythıschen Vorstellungen lassen sich eindeutig aus iranıschem Gedanken-
gut erklären und Sind eı miıt jJüdıschem kombiniert. Der eiland wiıird
WIE Muiıthras 1n einer Höhle geboren ( Darstellung)®®, In der nächsten,
der Darstellung®”, wird ebenso wI1Ie Miıthras aus einem Felsen geboren
Die Vorstellung, der els vonl einer Wolke umhüllt wurde, dürfte
dem jüdıschen en NINOMME se1IN. Be1 Hieronymus*®*®* 1st diese
eDurt allerdings aus einem Begierdeakt erklärt. Ps.-Plutarch?3?® berichtet
davon, Ott seinen amen ach dem Felsen warf, dieser
schwanger wurde In abgewandelter Form findet siıch dieser Begierdeakt

der Aussage UNsSerTCcSs lextes*0: (GoOtt wirft seinen amen ach einer
Wolke Die häufige Erwähnung einer Jungfrau, Von der der SOSyans SC-
boren wird, läßt die bereıts AaUus dem Avesta bekannte Vorstellung
denken 41. Dort wIird durch en ädchen Eredat-fedhri der Saosyant
Astvat-Ereta geboren, der der Welt das Heıl bringen soll Aus ıhm ent-
wickelt die AUus der Pehlevı-Literatur bekannten eschatologischen
orgänger des SOoSyans*?, Entspricht nıcht einer solchen ethode dıe
Entwicklung uUuNserer vierzehn Heilande ? uch den Stellen, INnan in
den Erzählungen 190 A zunächst griechische Spekulation
möchte, kann auf iranısche Vorstellungen hingewlesen werden. Die Z7wel
Erleuchter onne und Mond, Aaus denen der Heiland 1n der Aussage
entsteht*?, genießen be1 den Iranıern besondere Verehrung“** Der
0g0S des Berichts4iö findet sich iıranıschen Kalender als Bezeichnung
des ages Monat wılieder als »Gotteswort«*6. Der Tag »Unend-

36 80,
37 80, 20
38 X XII 219
39 De UVI11IS D3 $ 4

Da der Gott hier ach der Wolke wirft, darf doch ohl als eın
wa  en der Iradıtion angesehen werden.

VQ  St 13
Nyberg, Dıie Relıgionen des alten Iran, 206

32,6 ff.
Nyberg weıist (a.a: 0, 59f.) arauf hın, gerade be1i Miıthra der Doppel-

harakter vorhanden ist.
62.,12

46 Nyberg, a.8. O; 279
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lıche Lichter«, der 1im Sınne des Kalenders auf den höchsten (Sott als
Inbegriff der SaNzZCH göttlichen und himmlıschen Welt hinweıst*”, eNTt-

spricht der Charakterisierung unNnserer Erzählung, die das Leuchten
der VO höchsten Heiland Erwählten beschreibt48 und benfalls MI1t der
Herkunft A4AUsSs einem fremden Aer iıhn mıiıt einer negatıven Aussage dar-
stellt4? Vielleicht 1sSt 65 nıcht für die ersten ZWeIl Erzählungen
och Hypothesen aufzustellen. Könnte 1n dem teıils zerstoörten ersten
Bericht Seth als Vater des Heilands®® und 1M zweıten, 1n dem e1n rophet®*
als Vater genannt wird, Zarathustra als Vater gedacht se1n ?

Wıe synkretistisch 1mM übrıgen diesen Darstellungen verfahren wurde,
zeigt auch das Vorkommen von Solomon und den Pieriden 1n den Er-
zählungen.

Die Schrift annn ach diesen urz zusammengefaßten Beobachtungen
folgendermaßen charakterisiert werden:

Es handelt sıch eine gnostische Schrift; allerdings 1st es sehr
fraglıch, ob ihre Herkunft auf die Sethianer beschränken darf.

Sıe sStammt aus dem Kreise syro-palästinischer 'Täufersekten Sıe
kann auch auf das Judenchristentum gewirkt aben, 7 AA der ehre
VO wahren Propheten.

Es iSst en starker Zug ZAAT: Spiritualisierung 1in beobachten
Der iranıische Einflufßß mufß csehr hoch veranschlagt werden.
DiIie philosophısche und mythologische Terminologıe ze1igt dıe typıschen

Züge des hellenistischen Synkretismus.
4”

48
Nyberg, d. O; 279
83, 1—
6225

51
77,29
78,



L’Eucologe de Serapion st-11 authentique ®
Dar

Bernard Botte

Le IMANUSCYFIT de l’Athos, Lavra 149 (XIe sıecle), recue1ıl
de PI1CICS lıturgiques CONNU SOUS le d’Eucologe de Serapıon
En realıte le recueıl pas de general, chaque PT1CIC le
S1C1H. Maıs celu1 de la DICIMMICIC PT1CIC, l’anaphore, GST. XN TO060P0U
ZuOATLOVOC &m.6 X 6700u1, Le InNEeEIME 110 revıent la PI1CIC.,
1100080 yN (mpOoGEUY AL ?) ZuOATLOVOC STLOX.OTEOU OL0ovs6waß.

Dans etude tres penetrante, dom Capelle montre ’unite du
recue1l?. I1 cependant QJUC l’anaphore des traces de I'_
manı]ıements 1l SUPDDOSC qu«c Serapıon utilise unNnec anaphore plus ANCICEHNC

adaptee SU1Vant SCS idees SOM style De INAaN1lCIC, DOUTF dom
Capelle POUT TOUS CCEUX SONLT interesses document, est
1en Seraplon, CVCQUC de Thmuis ans le delta du Nıl AIı  Sa confident
de SAa1lnt Athanase, est responsable du recueıl INCINEC remploye
des mater1aux L’attrıbution Serapıon paraıssaıt confirmee
le alt qu«C l’anaphore des Caracter1iSsL1QUes Qqu1ı la rattachent Lype alexan-
T1n de Leucharistie

Nous 4UTr101S ONC la le plus ANCIEN vre lıturgique, la Tradıtıon
apostolıique de Hıppolyte, ate localıse exactement QuC
OUS DPOUVONS le souhaıter Seraplon, eflet; OUS est 1en Dar
SCS relations AVCC Sa1lnt Athanase* 1{1 deja CEVCQUC 23230 En 2523 1l
faıt de L’ambassade CHVOYCC par Athanase Occıdent aUDICS
du PaDC Libere de l’empereur Constance Vers 259 Athanase lu1
CILVOILC, demande, plusieurs ettres de la divinıte du NSalnt-
Esprit Nous POUTT1ONS ONC OUS faıre unlle idee PYXAaCtTE de la lıturgie
alexandrıne Cr 250 260 MOMent de la ALT1C1L1L11C

Dom Capelle cependan CYrOIL obliıge de faıre quelques
le recueıl lu1 paraıt S1 personnel s 1 iıfferent de LTOUT SAaIlt Par ailleurs

Funk Dıdascalıa el C(onstıitutiones apostolorum 11 (Paderborn K 7}
je Cite l’eucologe d’apres edıtıiıon retablı; ordre lıturg1que des PrI1Cres
d’apres Brightm OUr les autres editions, VOILT KFunk Dans 13  el  dıtion de KFunk
l’anaphore DOrTte le n() 111

Dans 1)  e  dıtion de Funk n® XII Le MAanuscCrit MWO0GEULY et PEeUT
hesıiter le singulier et le plurıel

Capelle, L’ Anaphore de Serapıon, d’exegese Mus 59 (19406) 425 42
Sur Serapıon, [0)88 L’introduction de on ans Athanase Alexandrıe,

Lettres Serapıon SOUrCces chretiennes 15 (Parıs 12 14
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de la lıturgie d’Alexandrıe qu’ıl faut le Metire part Le style les idees
font document sıngulıer quı1 s1ıtue de la tradıtion alexan-

drıne telle quC OUus la CONNA1ISSONS. Pourtant dom Cap elle est pr1s d’aucun
doute SO  e authenticite.

Je n’avals personnellement AUCUNEC ra1son de pPas les CON-

clusi1ons de dom Capelle Je demandaıs simplement S1 le 110 de
Serapıon M1Ss tete de l’anaphore uffisaıit etablır l’authenticite du recueıl
TOUL entier. Au heu 2  une anaphore plus anclenne remanıee pPar Seraplon,

pourralit-ce Pas etire uUunN«c anaphore primitive de Seraplon remanıee
redacteur posterieur ? Maıs Je n’avals AauUuUCUNEC ral1son posıtıve

de preferer unl hypothese L’autre,; Je Y attachal PaSsS beaucoup yd’im-
pOorTLanCce.

Les doutes SONLT une dizaiıne d’annees plus tard, INECSUTEC

quUC j etals amene examıner diverses pleces du recueıl. De plus plus
1l paralssalt dıfficıle de comprendre Ges TeXtEeSs partant de l’hypothese
generalement admıse qu’ıls SONLT L oeeuvre de Serapıon de hmul1s Je pr1s
ONC le partı ’examıner NOUVEGCAU CCS TexXxtTES Sans 4auCun prejuge, Je

SU1S faıt une opinıon ont Je als donner les ralsons. Elle paraitra SaJnls

doute revolutionnaıre je m’attends pPas quw’elle SO1t TECUC SaNs

contradıction. Je la SOUMETLTS Jugement des hommes competents, LTOUL

specialement celu1 de 199(0)8N confrere dom Engberding, qul Je SUI1S
heureux Voffirir modeste otfe hommage de reconnalssance DOUT
la part importante qu’ıl prise V’etude des lıturgies orjentales.

La conclusıon Jaquelle ma amene V’’etude des 1verses prıeres de
l’eucologe est quC le rédact/eur ST arıen, TOUL le mO1NSs arıanısant,

süurement pPneumatlomaque. Ce peut ONC DaSs etre Seraplon, amı
defenseur de saınt Athanase.

Avant de relever les indıces des tendances de l’auteur, eCux reMaArCQgUCS
preliminaires SONT necessalires DOUTF comprendre qu1 SUIt.

1 out d’abord des prieres lıturg1ques SONT pPasS des ecrits polemiques
1l faut Das o’attendre TOUVer des discussions forme. Une

lıturgıe ariıenne distinguera plus Dar quw’elle dıt Das qucC Dar
qu  elle dıt Parfois telle prıere prise isolement POUTITA FeCeVOLr unNne inter-
pretation orthodoxe. Maıs S1 rapproche les formules favorıtes de l’auteur,

pPeCut MANQUCL de deceler SCS tendances, C’est la CONVELSCHCC
de CCS indıces qu1 permet unNc conclusion ferme.

Une seconde uc. une priere peut paraltre arıenne quw’elle
est archaique qw’elle ete composee Dar homme sımple denue de

preoccupation theolog1ique. Ce est pPas le Cads IC1. Des formules
telles quC AYEVNTE Oes, XVEELY VLAOTE, AÄNOATOAVONTE TALON VEWNTN ÜTTOGTA-
GEL X ont rien d’archaique trahıssent qu1 des
pretentions theolog1iques. On DECUL 18(0)81 plus considerer archa-
1QquUeES des eXpress10Ns telles QquC OOLX TOU AOYOU LL TNC N DELAG
X 15) ProODOS de Peucharistie, j1en SV  v ÖECLA A YEVWNTOU heu de



Botte

SV  b ÖEELA TOU TATOOC (XVII Nous affaiıre auteur qu1 prend
SCS distances V1S-A-VIS de la tradıtion.

(Yest evidemment la doctrine trinıtaire du redacteur quı trahıt SCS
tendances arıennes. Le traıt le plus irappant est l’usage quı est faıt de
AYEVWNTOC applique exclusıvement Pere:

A YEVNTE TATEP
G& TOV XYEVNTOV TATEDC XL TOV LLOVOYEVYN) ULOV

X11 GcoL YAXP TO AYEVWNTO TATOL
111 GE€ TOV XYEWNTOV TATEDA
111 AXYEWNTE Oes, AKATAVONTE TAOY YEVWNTN ÜTTOGTAGEL
111 16 G€ YAXp TOV A YEVWNTOV TATEPU

KAOLCOLEVOU SV  b ÖECLA XYEVNTOU
.6 B GOL TO AYEVNTO TATEL

KATAAAKEORL ©TOV AOOV GOU T X YEWNTO) Oe
La frequence de MOT ans des prieres lıturgiques est etonnante.

On le LrOUVE, CONNaISSaANCE, Ju«C ans celles des Constitutions
apostoliques®, quı est Pas un recommandatıon pomnt de VUC de
Lorthodoxı. 1 replace CCS FteXLEeSs ans le mılıeu alexandrın 1Ve
sıecle, L’intention de L’auteur parailt DaS douteuse.

"Ay&evnrtoc est employe les apologistes chretiens POUT qualıifier DDieu
par opposıtıon monde qu1 est YEVWNTOG. alnt Athanase faıt CNCOTE le
meme ans SCS premieres UVTES apologetiques Maıs les
ariens S_ SONLT empares ONT faıt Ar l’orthodoxıie,
profitant de la confusıon YEWNTOG XYEWNTOG (factus NO

factus) YEVVWNTOCG XYEVVNTOC (genitus ingen1tus). 11 s’agıt
plus de l’opposition Dieu le monde, maıls PTE le CTE le Fıls
OUr les arıens, seul le Pere est XYEVNTOG XYEVWWNTOG), tandıs quC le
1ils Iu1 E YEWNTOCG YEVWWNTOG), puisqu'ıl ete engendre. I1
ONC du cote des creatures. es lors faıre de XYEWNTOG V’attrıbut specifigue
du S C’est prendre partı apporter de L’eau moulın des arlens.
11 ,  est Pas possible que Seraplon, partısan de saılnt Athanase, alt FeDeie

Constitutions apostoliıques 111 531 6,5.11: 12,6.7 eic La forme employee
est AYEVWNTOG,

6  6 Sur questlion, VOoOlr Stiegele, Der Agennesıebegrıiff ın der griechıischen
I’heologie des zuerten Fahrhunderts Freiburger Theologisch Studien 1: rıbourg
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1L’Eucologe de Serapıon est-1l authentique

plaısır LOULT ambigu Deux de B wn textes SONT artı-
culıerement suggest1ifs 'Lout d’abord OUuU le ere est UuXTa-
DOSC LOVOYEVYC Peut-on iNsSiNuer plus adroltement quUC le Fıls, lu1,

pPas AyEWNTOG ? Ensuite I1I1 le Dieu KXYEVNTLOC), C’est-a-dire
le Fere; est ODDOSC ITLO 7} Tn TCOGOTAXGE Pourquoi cho1sır Justement

de UTOOTAKOLC Qqu1 PCUL applıquer uUunNnc PCrSONNC dıvıne, plutöt
JuUC KTLOLC feralent TOUT 1en L’affaire ? Ce pPas
le theologien malhabıle emplo1e les MOTS hasard est V’arıen Qqu1
laisse PasscI le Out de V’oreille

1 d  Q la theologıe du 0g0S, EsT de la de
vocabulaire de l’auteur, alors qu/’ıl 1spose d’une grande varıetfe de
quand 11 agıtl du ere Le Fıls est appele fO1s AOYOC, f{O1s LOVOYEVNC

parfo1s LOVOYEVNCG ULOC Pas seule fO1s unec allusıon ‚a. la
divınıte du Fıls 11 SO  - egalıte AVOC le Fere: qu1ı seraıt etTtonnant de la
part d’un 1CCCH qu1 COMDOSC tires lıbrement SCS PI1CICS Au CONTLraıre,

une tendance SUT la subordinatıiıon du Fıls Le de
SAUVEUT est onne quC quatre fO1s hrıs ans la formule bıblıque
TOU XUDLOU XL GOTNDOC NWULOV IncoD XOLOTOU XXV XXIXT)
Encore, ans dernier pasSagc, le Aa deja ete OoNNe ere
Ördınaiırement, est le DPere ul-meme Qquı est SaUVECUTr 11 V 14 VII
XI K - (Yest le ere Qu1 OUS SAaUVC, INals 11 OUS

par SO  e 1ls (Yest VE  ö INal: est CUT1ICUX quC Serapıon aUTraıt Jamals
employer POUTL le 15 V’expression DE0OC OTD CTite 13)

1l lu1 applıque ans SOIl pistola ad monachos”’
1 la doctrine du Verbe fHottante peche plus quC

Par inexactitude, le Saınt-Esprit est beaucoup plus aC-

LET1ISLIQUEC. L’expression ILVELLLA TLVELLLA revient 30 f01S,
Sans artıcle, sauf MN ÖWPEXC TOU A YLOU TVELLLATOG » INals

est la unNnec de la formule iturg1que de la confirmatıion. Le
de TAOAUANTOG est totalement absent; INals LIrouve er fOo1s l’expression
LVEDLLAL Oetov XLA PToODOS de L’ordination sacerdotale MN
DOUTF le episcopal. On l’impression quC l’auteur consıdere le Salint-
Esprit unNec force impersonnelle plutöt quC COININC unNne

divine
La conclusıon de LOUTES les PTI1CICS est regulıerement: SLO TOU LOVOYEVOULC

GOU IncoD X0LOTOU, St QU GOL E XL KORXTOC ®A  _>  v LL YVUV

XL (ZEL XL ELC TK VTAS KLGOOVAC TG LGOÖOVGOV. Dans quelques formules
XYL  G est maladroıtement deplace AÄDLOTOU Sı 0U ;
INals est probablement affaire de COpPISTe. Cette doxologıe est Pas
elle-meme ar1eENNC. Maıis est-elle CiHCOTFE orthodoxe 250 — 2360 ? La
derniıere lettre de Athanase Serapıon termıne ans le 1STt
Jesus Notre-Seigneur, 5L AL 0 K XYL  G  T

D1s ad 1NO:  3 40 028
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E XL TO XOATOCG £LC TOUC XLOVAC TCOV LO VaGOyS. 'Tel est le des CX
plus anclens manuscri1ts, Parıs, 4A74 (XIe sıccle) Parıs, Co1nslın
Sn 45 (XIIe siıccle), aVECC la seule varıante de GUV heu de XL (Yest
une doxologıe de qu’on attendraıit. Dans l’Epistola ad monachos
de Seraplon, Lrouve la doxologie: gloire pulssance C® E V(XL ’’O
XOdTOC) ere Fıls Saınt-Esprit?®. I1 seralt etonnant GquUC
Serapıon alt conserve ans la lıturgıe une doxologıe quı devenaıt aC-

terist1ique des arlens.
Cependant plus l’Esprit-Saint eSü DOUFr a1Ns1ı dıre, M1S veıilleuse.

’l est endroıt Ou OI1t S’attendre Olr appeler la de l’Esprit-
Saıint, C’est 1en la benediction des GauX baptısmales. L’1image de l’Esprit
qu1 planaıt SUur les CauxX debut de la creation descente lors du
bapte&me de Jesus ONT inspıre les prieres lıturgiques de LOUS les rıtes. 11
n en S71 Das de meme CL On Lrouve Sdadlls doute l’expression TAÄNOWCOV
ÜTA TVELLATOCG X YLOU ; ma1s VO1C1 COMMENT elle esT immedıiatement eve-
loppee: CIM XOPNTOG G0O  s AOYOG SV XÜTOLC YeEvEC0® X.XL LLETATOLNOATO) Ü TV
TV SVEPYELAV (XIX 2 Et plus loın demande qUuU«C le er descende
ans les CAduxX du bapte&me l etait descendu ans le Jourdaın,
alın de les rendre X Y LO HAL TVELLATLXC. Ce est ONC Das °Esprit qu1
descend ans les CdUX, C’est le erbe, CZest lu1 quı les remplıt de TVELLLC.

Cme phenomene POUTF la benediction du chreme destine conferer
le don de l’Espiit: (DGOTE Sı TNG OeLcc VL XOPATOU GOU ÖUVALLEGIC OL
XUPLOU XL GWOTNPOC NULOV Incob XoLOTOU, SVERYNOAL SV  v T YOLOLATL TOUTO)
SVEOYELAV OeLov XL U PAVLOV (XXV 1) prendre le tel qu’ıl eStT, C’est
le Fıls qu1 est la ÖUVOLLLG du ET I1 peut-etre la unNne faute de copıste

maladresse de redaction. De manıere, C’est la ÖUVOALLLG du Fıls
qui OI1t produire dans le chreme la Oeio ZVEPYELM. Celle-c1ı est 1en Salls
doute l’Esprıt-Saint. Maıs il est claır QUC, ans te]l CONTLEXTE, 1l apparaılt
COININEC U1llc force ımpersonnelle plutöt quc unNne divine.

Dans la benediction de L’huile des infirmes, est pas question de
l’Esprit-Saint. 11 ST faıt appe. la du Fıls (DGTE EXTEULVAL ÖUVOLLLLV
LO TLXNV XTQ TV OUOXVÖV TOU LLOVOYEVOUC STTL  w TO ZA0LOV TOUTO Xk
La sulte MmMontfIre qJuC U’huile OITt Pas SerVIr seulement guerir les malades,
MmMal: aussı chasser les esprıits Impurs. Cependant 1l N Yy pPas la molndre
allusıon l’Esprit-Saint; Mals demande JuC pulssance satanıque
craıgne le 10 du Pere du Fıls TO OVOLLO. GOU A YLOV, ETLKAAÄOULLEÜX
VUV NLELG, X.AXL TO OVOLLO TOU LOVOYEVOUG X2) Du 10 de l’Esprit-
alnt 1il est pPas faıt mention. Ce Ssılence est plus eloquent qu’une de-
claratıon.

Epist ad Serap. 25 Les manuscrIıts plus recents
L OQU XL, ma1ls LOUS ONT 0 00, OUr le Saınt-Esprit, la tradıtion manuscrite
scıille GUV eT e  eAUT A qu1 faıt AUCUIIlC dıfference DOUT le 5SC1I1sS.

Voir QUSsS1 X bıd 956 S.9 Ou Serapıon felıcıte les molnes d’avoıir
combattu DOUTFC la OLLOOUGLOG TOLAG.
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I1 faut ONC Pas Setonner S1, ans V’epiclese de l’anaphore, est
Das question de l’Esprit-Saint, ma1s du 0g0S ETLÖNLNGATO, Og TAG
AANDELAXG, A YLOG GOU AOY OC X 15) 1 OUus rapprochons des
precedents, OUS VOyONS qu/’ıl s’agıt touJours de la meme tendance: alsser
ans L’ombre le caractere personnel du Saint-Esprit. I1 est inutile de SUPD-
p  e COMME l’a faıt parfo1s, qUC l’epiclese alexandrıne etaıt primitıve-
mMent adressee Sr Dom GCapelle deja demontre QUC hypo-
these na fondement?!®. L/’epiclese de Serapıon est tres nNettement
du LyYyPC syrıen tel qu’1l apparaılt ans l’anaphore de saınt Jacques; maıs
’auteur substitue le Verbe Saint-Esprit, il V’a faıt DOUFTF la
benediction des CduX baptismales. Ce est Das la uLlc doectrine archaique
du Saint-Esprit. 11 volonte deliberee de releguer l’Esprit-Saint
ans L’ombre Ce est Das vraısemblable de la part du verıtable Serapıon
qu1 provoque les ettres de saınt Athanase SUT la divinite du Saint-Esprit.

Ces indıces, pris isolement, peuvent paraltre Lrop Jegers POUT
la COonNvıcti1on. Maıs faut O1r leur CONVECTISCHCC. Peut-on imagıner JuUC
Serapıon a1t accumule GeES maladresses qUC, pleine Cr1ise arıenne,
1l alt Compose des prieres POUT le MO1NS ambigu€s quı pouvalent etre
utilisees Samlls reserve Dar les arlıens quı meme leur fournissalent des
arguments ? L’auteur est Pas orthodoxe maladro1t qu1 accumule les
bevues; C’est arıen qavise qu1 usc de P’equivoque qul, malgre
dence; trahıt

On demandera COMMENT na soupconne Jusqu’a present L’or1i-
gine reelle de recue1l. Peut-etre est-Cce qu’on ete eblou1 Dar le 110

de Seraplon qu«C la Jo1e de la decouverte desarme la critique. Cependant
110 inscrit dans le tıtre d’un OUVIASC est Pas uUu1Llc garantıe suffisante

d’authenticıite, SUFTOULT quan s’agıt A’un recueıl iturg1que. H auralt
fallu reCcoUuUrIr la crit1ique interne de L’ensemble de l’ouvrage, Jusqu’a
present L’avaıt Pası alt. Dom GCapelle etudıe l’anaphore. I1 ete
frappe le caractere singulıer de l’ouvrage; Mals le prejuge d’authenti-
Cite; ONt 11 na Das defaıre, empceche de O1r la vrale solution*4.
La critique interne revele quC CCS prieres OnNt pas etre cComposees
( S 250 — 360 niceen CONVAINCU. D’autre part, ’auteur est pPas

homme simple qu1 reprodult de conflance les formules traditionnelles.
(Yest theologien quı des idees personnelles, 1’a deja ote dom
Capelle: Il faut ajouter qUuUC C6S idees manıfestent tres claırement unc

tendance ariıenne.
L/’eucologe perd Pas POUT cela LOUL interet; mals faut Pas le

prendre POUFTFC qu/’ıl est pas out d’abord la ate de 2350 — 360
sS’1mpose plus L’arlianısme SUFrVEeCU jen dela de CCS annees. L/’eucologe

C1te, 9—4
ı Ka l 2  est d’autant plus surprenan QUC, ans l’artıicle uüte Dom Capelle

parle d’une «tendance attrıbuer 0g0S le le confie ailleurs Sa1lnt-
Esprit Ye
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DEUL Stre posterieur d’un demi-siecle meme d’un s1iecle Serapılon.
I1 faut Pas NOn plus VOILr temoın fidele de l’authentique tradıtion
alexandrıne.

Faut-ıl qu«c le 110 de Serapıon qu1 figure tete de l’anaphore
TOut de meme quelque droit fıgurer ? Le redacteur arlıen a-t-ıl remanie

un anaphore authentique de Serapıon » (Yest possıble; mMaıls OUS n en
SAadUTONS probablement Jamaıs rmen. Ce qQqucC la crit1ique litteraire pourrait
faire, C’est CSayCcI de degager le fonds tradıtionnel des Innovatıons du
redacteur. (Yest un besogne delicate quı meriteraıt 2  etre entreprIise.
TLout na pas ete dıt document, Cetite oTtTe na Pas POUFC but d’epuiser
le sujet. S1 elle merite, C’est d’avoir montre qu’on na pas examıne
l’eucologe d’assez pres.



Precisions liturgiques Syro-maronites SUur le SaCerdoce

Michael Breydy

La lıturgıie touJours caracterise la fO1 de SCS fideles, est LOULT faıt
normal d’y reperer les LraCces des dıfferentes ecoles COUTFrAaNnTts de pensee
quı1 ONT marque les epoques de formatıon du iturg1cum».

Les tTeXxTLes lıturg1ques des maronıites, a1Nsı quC TOUS CGCUX des autres

eglıses syrıennes, n’appartiennent PaSs uUunNnec seule epoque, nı seul]
a  > DPar consequent peuvent pPas OUusS donner «systeme» de
doctrine determinee, Car ils ONT subıl, des siccles, les infiluences
et les des dıfferents COUFranTts theologiques polemiques
Orient.

Cependant, la valeur de la lıturgie general, desservant COMIMMEC «top1cum
lıeu theolog1que», ete; recemment, l’objet d’etudes tres importantes

quı ONT rem1s umiere Ll’ax1ı0ome ancıen «Lex credendi1 egem statult
supplicand1ı»*.

La contribution speclale de la lıturgie la sclence theolog1ique consiste
TOULT particulierement faıre reveler theologien la manıere pPar laquelle
l’Eglise eCu continue de vivre fo1, egard la sanctıification du
monde surnaturalise ulte dü Dieu2.

Autrefo1is la lıturgıe n’avaıt qu’une notion etroite formalıste: Cetaılt
le culte officıel externe publıc qucC I’homme rendait Dieu. Aujourd’hu1

Ss1tue la Liturgie, ans substance la plus authentique, parmı les realıtes
les plus essentielles de relıg10n chretienne.

«Ets1ı Liturgıla est praecıpue adoratıo divinae maıtlestat1is NECNON

donum gratiae De1, MagNahı et1am continet populı fidelis erudıiıtionem»
rıd ess Z (3 Denz. 946)

«In Liturglia enım Deus ad populum SUUII loquitur, Christus adhuc
evangelıum annuntılat» (Vatic 11, Constit. de Sacra Liturgia 33)

On dıire Ju«C ans LTOUT acte lıturg1ique le sacerdoce du Christ est

Jeu, implıcıtement TOuULT le Orps Mystique. En effet, des facteurs
LOUVCaUxX ans le PanNOTama theolog1que ONT invıte les PENSCUIS chretiens
reprendre unNne meiılleure valorisatiıon de la lıturgie, particulıer, DOUT quı
est de la centralisation de la vie chretienne SUT 4se fondamentale.

Cf£. Federer, Liturgıe Un Glaube Fıne theologiegeschichtlıche Untersuchung
(Freiburg Schw ıtem, Vagaggıin1l, sent1ido teolog1co de Ia Liturgia
Madrıd, Bıb Aut. (T,

C Vagaggıin1l, CIt.; 528 —530
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La theologıe posıtıve na pas ENCOTC termine de rediger SCS conclusions
definıtives suyet de la «communaute de vie aVOCC le Christ; ans la solı-
darıte aVCC SCS mysteres SCS sacrementS>»; C’est qu’on CONVENU

d’appeler «Christusmyst1k»®.
De meme, la theologıe morale Occident na pPas ENCOIC M1Ss le pomnt

final SCS efforts scientifiques POUFC concretiser les tendances DO-
raınes CIS «Christozentrik» j1en fondee*.

S_I Les lıturglies peuvent OUS TI CEHG SU la vo1e Juste
de la «primaute du Christ>» theologie

En Orıent, OUu la lıturgıe touJours ete plus vitale qu«c scıientifique
(maıs d’une vitalıte quı comporte des gestes des textes d’une haute
valeur doctrinale), 11 est esperer qu«C OUS PU1sSS1ONS reperer, Tavers

SCS LEXTECS, des lıgnes plus MO1NS concretes qu1 OUuUS ramenent le
chemiıin battu par les premieres generations chretiennes TtOut ardentes
ENCOTE de leur fO1 de leur amn OUTr ENVeISs Celu1 qu1 etaılt leur hrıs

leur Dieu E
I1 est possible QuUC la persistance des theologıens occıdentaux parler

quc de la figure «centr1que» du 1st, fasse oublier V’autre eXpress10n,
peut-etre plus adequate, de Ja ‚«primaute du Christ» primaute ans le
rang, dans le tempPS, ans ’action ans la valeur de la relıgion chretienne.

Loılın de OUS de voulonr mesestimer les qutres lıturgıes non-syriennes!
Loın de OUS aussl, de vouloir condamner quelque acon les efforts

les tendances des theologıiens occıdentaux contemporains! Nous CrOYONXNS
cependant fermement, QuUC tTant les theologiens latıns qu1 perdraient
rien referer QaUSS1 Jex1que la mentalıite des OrJlentaux quC
les lıturgıies latınes qu1 peuvent Jama1s pretendre epulser la
vitalite de l’Eglıse Croyante devrajent ralliıer patrımoıne lıtteraire
syro-arameen POUT realıser qu«C possible «la doctrinale» 1M-
pliquee dans tresor immense qu est P’experience mYyst1que universelle
de Get organısme vivant: >”EGLI

Cette unıte organıque est Pas, effet, ankylosee unıforme,
mals elle est QaUSS1 varıee qUC L’est Linfinı inepuisable Mystere du hrıs
Ju1i-meme, 0181 chaque peuple decouvre, selon SOI clımat, culture
son ambılance historico-religieuse, des aSspeCTS differents qu’ıl enregistre
dans SCS ProDICS lıturg1iques.

Des lors 11l est TOULT faıt log1que de conclure AaVCC theologien espagnol,
qu «Uunl traıt (du mystere du Christ) qu1 POUI inapercu chez

peuple Peut tres 1enN attiırer l’attention d’un PIo-
VOQUCI profond interessant de vie spirituelle. Une Eglıse

(ST. Schnackenburg-Karrer, Christusmystik "IhK d 1180—82
C Bockle, Bestrebungen ın der Moraltheologıe Fragen der Theologie

heute (Einsiedeln 25—28
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peut oublıer des elements unlle aVCC I1 est

impossible seul peuple donner CXPICSSION adequate LTOUS
les aSPECTS du mystere de la Redemption»*

y 2 La du Christ Pretre anıs sedro
de la

Tavers les champs fertiles des TEexXxTES lıturg1ques SYrO-MaroNI1Les, OUS

allons glaner CDIS, DOUF Lresser uUunNnc gerbe doree qu1
les elements primordiaux d’un SYSTEME sacerdotal tel quUC le CONCEVaAaAIleN.
les A1lCUX de Eglıse ans la simplıcıte de leur fo1 bıblıque, la log1que
de leur doctrine chretienne PrImI1ULVe

Dans aANCcCIeN MANUSCYFKIT de la Messe Maronıite, la bıbliıo-
theque Natıonale de Munich (Syrlac OUS «Sedro»
redige selon la metrique de Salnt Jacques, L’on Lirouve TESUINCC

la doctrine syro-antiochienne la «PRIMAUTE)» du hrıs Dommage
qUC aılt pPas ete FCPI1S ans les editions du Missel, l SOI1T

inedit MmMaıntenan ONC completement oublıe
Nous allons tradulre Uintroduction les versets PTITINCIDAUX
«(Yest LO1 deigneur Jesus) JUC a1Dlesse appelle MOMENT;

Car est 101 seul] 6S deigneur QUC 101 OUS

CONNAaISSONSsS pas!
(Yest 1OÖ1 (en effet) qu’Abel1l autel eleva des

V1CUMEeS; est '1on Nom ton adresse) qu/’il offrıt les PreM1CIS-NCS
de SCS OUTfONS leurs5 les plus gras!

Et offrande de NOE, le J  5 est pPar 'T '01 ’elle ete acceptee;
U etalis cache dans Ion ere secret, lorsque 4 L’as acceptee!

HC grande simılıtude est revetu Melchisedech, lorsqu’11l offraıt SOI

oblatıon; G  Detaıt l’ımage de 'Lon Pontificat qu eSPFIT 11 realisaıt
SC  e sacrıfice.

(7est 'T 01 qu’Abraham autel la MONTLASNEC; est
'To1 qu ’ Isaac adolescent ete delivre du couteau!

(Yest Dar 'T o1 pPar tes ma1ns) quC la saintete ete accordee enfants
de Levi; est DOUTL 'T 01 qu/’ıls offralent leurs ’primitiae decimarum)’.

(Yest 'To1 QUuUC Jacob fit V quand 1l fuyalt, l offrıit LOUuTLeES
les “  i1imes lorsque Iu l’as rendu riche.

T 'TO  Z PERKE, OFFRANDE CI  Cn OFFERIE;
CÄR 'TOI QUI VEC FTO  Z PERE LES DIMES!

'L o1 benissent les cherubins tremblant, iıls portent 'Ton JOUS
leurs COUS
4 Ol toOon ere SONT elevees les les lıbatıons,

TCH QU A KTE OFFER!I OQUT SACRIFICE DEPUIS
MONDE)

L  L @x} 1gnacı10 Onatıbla, Laiturgia Teologıa Espirıtual Lumen (Vıtorl1a
spagne 1961), 10 192 et



Breydy

Par 'To1l S’infusait la saintete AaU X victimes leurs sacrıficateurs C’est
Dar TOl qu«cC les PRETRES recoı1vent l’Esprit POUFr leurs choses sacrees.

'To1, Iu survoles voltiges Sur) les victimes AVCC toOon Pere, Car LOn
ESSCIHCE est cachee creatures, elle devoıle pas

(Yest 1lon Esprit qu’invoquent les Grands-Pretres TOUT MOMENL;
11 descend CISs CUXAXAy, LOUS, Sd1lls hesiter.

(Par 1on Esprit) la parole des pretres devient clef qu1
la quı appelle 'ITon Esprit; descend Cel. appel Sa|1ıs hesıter.

Par cet Esprit SR t’ıncorpores ans le paın sımple il devient CORPS ,
pPar descente le calıce melange devient ANG
Qu'’1l vienne, Seigneur, qu’1 OUS sanctihe paın VIn; qu'’ıl

OUS delıvre de 105 pecCheS; qu a1lnsı les pontıfes solent des
dans leur ’  actıon sacree’, qu/’ıls crient aVEC CX ’salnt,

saınt, saınt Iu CS Seigneur !’
Et, maıntenant, Seigneur, quC D9ar T’o1, sacrıfice SO1t aCCEDTE, pre-

sente est par NOUS, pecheurs, la Divinıte! » 6,
Ce meriıte 1en dV’etre etudie part, DOUTFC reconstituer U ’histoire
la compositıion. D’ailleurs forme lıtteraire est d’une purete classıque

insurmontable, signe evident de SO  - appartenance age d’or de 19 Patro-
ogıe syrl1aque (V-VI s1ccles ?).

Son CONTENU, reconnatlissons-le, est chef-d’euvre theolog1que V’adresse
de la «PRIMAUTE ARBSOLUE CHRIS'TI »

Ceux quı l’ont prie recıte, a1NsS1 JuUC celu1 qu1 COmMpOSE, voyalent
ans TOUT monde pleın dA’hıistoire materielle de revelatıon, qu ’un seul

© CHRISTT, quı etaıt aVant qu’Abraham n ’existat”
quı esTt la SOUTCEC meme de sanctıficatıon divinısatıon, I1

est la SOUTICEC meme de act1on creatrice mediatrıce.
(Yest DPar 1173 1U qu«C les premiers Justes SONT justifies, qu/’ıls

sacerdoce determine. (Yest pPar 1{1 LUI quC les Leviıtes
obtiennent nouvelle etape ans l’hıistoire du sacerdoce!

Kemarquons, cependant, quUC les JuC OUS POUTITONS rencCcontrer
ans les autres lıvres lıturg1ques des maronıites, peuvent pPas CONCOUTFIF
AaVECC le questlion. Ils reviennent pas touJyours SUT L’ensemble

6 . le manuscrıt Syriacum de la Staatsbıibliothe: de Munich, du um
19 Jusqu’ä 272 (oN Ce manuscrit U  U apporte Augsbourg 1550 Dar certaiın
frere Joseph de St Antoine ozhaya du Mont-Liban, et donne cadeau

l’abbe Jean Wıdmanstadt
Sa reliure demontre qu/’ıl est forme de plusieurs cahlers ont L’ecriture ere
forme et anclennete. Certains cahıers SONT certainement maronıites, tandıs quc«c

d’autres ONTt ete accouples et SONT de PTOVECNANCEC jacobites. 1a26 du dernier
cahiler CONTeEeNANT l’anaphore de St Pıerre dıte des @E Apötres) peut

XAV s1iecle. Le Vatiıcanum Syr 29 contient QuUss1 meme VOCC

quelques varıantes.
In 8,58 Antequam Abraham fieret, CSO S U}
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de «SOIMME de la Primaute du Christ». Maıis est dıfAcılement
concevable qu’on pulsse les comprendre Justesse, S1 perdait de

princıpe fondamental, SOUS entendu dans TOUT aCTE dans TOUL
lıturg1que CONCErnNaAant le sacerdoce la mediation dans l’Eglise

chretienne
Le precedent auTa l’avantage de OUS presenter d’un seul

COUD le trefond d’oti proviennent Lant d’expressions de manıfestations
lıturg1ques quı1 semblent Nn’avoir auCun lıen nı elles nı AVOCC les EXPOSES
ogmatıques yrıe chretienne, meme aVCC les profess1ons de
fO1 theologiques redigees Occident!

ase d’une interpretation de la «PRIMAUTE CHRIS TI », quı
englobe TOUT la fO1S, OUS pourr1o0ns enfin comprendre *action divinisatrıce

sanctıficatrıce deployee Notre Seigneur Jesus-Christ dans ?’Ancıen
ans le OUVEAU 1 estament, Cest-a-dire I’Incarnation du

er apres.
« Notre Seigneur Jesus-Christ dıt-on ans le de la Ilıeme

statiıon du Vendredi Brevaıre fer1al dıt rand Office est la SOUTCEC
de divinite divinısat1on) de KG qu1 SONT divinises, C’est 1U quı

(Yest - U1divinise sanctıfle ( qu1 SONLT pretres la perfection .
quı1 1881° les pretres quı paracheve les Pontiftfes (Yest 101 qu1 s’est
cho1s1ı parmı les mortels CC de la terre) des PRETRES quı 11
confie ’administration du tresor de SOMN rOYaUMC, mMettfant leurs
ma1ı1ns les clefs de tresor POUTF qu/’ıls distrıiıbuent SCS richesses GEHxX

quı1 ONT besomin. »

3 Le Christ-Pretre est la SUMLCE de divinısatıon
et de LO sacerdoce MEMeE

Ils SONLT innombrables les des Offices divıns maronıtes ou le
Christ, Cette PETSONNC histor1que qu’on parfo1s TOULT simplement
«Jesus quı etes Dıieu»®, est la SOUTITCC du sacerdoce ans relıgı1on

le premıier pretre general.
Parallelement de la Messe JuC OUS deja reporte,

OUS ans V’office du Jeudi saınt cantıque SUT le metre
de Salnt phrem quı contient CCS memes idees:

«Dar TOon Seigneur, ete terminee la HOUMROUT sacerdoce)
des enfants de EVI Cal, 1TO1: Seigneur, Iu la SOUTCE du Sacer-
doce»®.

11 Nn y ONC pPas de sacerdoce quı refere Lut, ans *Ancıen
1Lestament N1 ans le Nouveau; neanmo1ns, quUC Lu1 E le 1st,
le princıpal PErSONNASC CIS quı dolıvent TOourner TOUS les YCUX DOUT

Ca Sexte du lundı, SUT le LOn «W 0-yOo lyudoye&», e  dıtıon de OunIle. 1936), 143
le «SEDRO» de la I88! statiıon du mercredi.
( L’office HACHEH Passıonal, 11 statiıon du jeudi, cantıque «Ephre-

MOYTLO>»; ed Debs, 61010 .
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vOIlr, partır de a, Dieu le monde cree; distingue pratiquement les
sacerdoces qu1 ONT existe SOI apparıtıon dans l’Histoire, celu1 quı

ete constitue apres sortie du monde visıble. Les les autres SONT

cites enumeres fonction de SO  Z SACERDOCE SE
Un premier sıgne de l’intervention sacerdotale du hrıst, est rappele

deja paradıs terrestre, lorsque «Celu1 qu1 est la SOUTCEC du Sacerdoce Fa
appele, Adam, OUu es-tu»*1®%.

(Yest POUTC le hrıs qu’Adam ete faıt pretre lors de creation, 11
devıiıent QUSS1 l’objet des premieres preoccupations sacerdotales SOM

LTOUFT.
Qu’Adam alt ete faıt pretre, lors de creation, les nombreux

de L’Office fer1al du vendrediı OUS le repetent satiete:

«Regem sacerdotem prophetam princıpem gubernatorem
administratorem) fecıt Deus Adam, posult iıllum 1n Paradıiso,

eit quod LransSgreSSus est aecceptum, manducavıt arbore,
eduxıt iıllum de medio SEjus; coleret terram maledictionum »**.
«Fer1a plasmavıt Deus Adam,

Ferı1a LranNSgreSSUSs P5 gustavıt moriem;
et fer1a ascendit CTUCCIN Redemptor nNOSTerr,

interfecit MOortem interficıentem NOS,
vivificavıt Adam yL2

«In hoc die fer12ae sextae plasmavıt Deus damum
insufflavıt 1n facıem eJus spırıtum vitae
fecıt CUu: sacerdotem, prophetam

posultque C horto Paradısı, praecepit al custodiret a_

bores y 15

Dans L’Office fer1al mManuscrit (Vatic. Syr 316) 11 QUSS1 PDPAssSasC
de la meme teneur qu«cC les precedents ont VOol1C1 la traduction:

«Adam, le premier pretre, ServV1ı l’Eglıse d’Eden, AVOCC les aNZCS
11 procedaıit, AaVant qu’1il LranNsSgressc le precepte.
Du haut des gn Adam esST le premier pretre,

dıt, gloire Seigneur, Servı dans l’Eglıse d’Eden »14

C Passıonal, C du vendredi saınt, 5 Station; ed Debs, 526
11l (r CcE du matın, premier cantıque. Nous donnons la version latıne

faıte Darl Nasrallah 1ctor 5C1a1aQL, selon le manuscrit on Sessor1ano LL£
de la Bıblıotheque Nationale de Rome, fol 4724 bis reCLO, O passım 1n eodem
ad hlıtteram tol 425 et 426

&. I1bid fol 472%
1lbıd Oorat1o post Sedro, fol 425 (}

14 ( le LOn «Ramremaıin » de ’office du vendrediı matın dans le manuscrit Vatı-
Syr 216 fol 260 Cie passSagc TIrOouve Das ans 1a version faıte Dar

c1ıalac. ( . qUSS1 le tue. des Ordinations «Cheiroton1a » du presbytre, mMOoment
0181 l’eveque UV: les auUINCS de L’ordinand: C faıt (Adam) pontife i pretre

DOUT le service de divinıte eTt de tes mysteres SsSacrements » ( Den-
ZINZer; Rıtus Orientalıum 11 (Würzburg 154 s .
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y 4 Le sacerdoce adamıtique d’apres les FEXTES
du Brevıaire maroniıte

PITODOS de C TEXTLES du Brevılaire maronite, meme de Citer
CE1LI> quı restentT, faveur d’un «sacerdoce adamıt1que», OUS voudrions
prenoter d’abord quelques explications ues la plume de grand
erudıt maronıite, Nasrallah Sclalac, pPromoteur ıncontestable de L’edition
du Brevıiaıire de Z m ] KRome.

Au sujet de CC la Commıiss1ion examınatrıce avalt em1s plusıeurs
auxquelles Nasrallah Sc1ialac repondu de la facon Ssulvante:

Censure T Contra iıllud «Regem Sacerdotem prophetam
SUILILUI pontificem fecıt Deus amum primum, posult i1llum in
Paradiso omnıbus ONI1Ss pleno, quod manducavıt de fructo ejecıt
iıllum de Paradıso 1n maledictionis». Deleantur PCI tTOoLfum

Respond. praeclara CCNSUTA, Diıicant QUaAC verba delenda SUNT.

Respondent: deleatur LOLTUM.
« Deus v septem diebus fecıt mundum 19(0)81 verbo,
Suavıter dısponeret Omn1a. Patres CTIO Jesuntae, verbo ’ deleatur
totum’ destruent MmMaronıtarum Breviarıum TOL sanctıs Patrıbus,
multıs saeculıs, CU. labore compos1itum

Quod Deus Adam fecıt ’ Facı1ıamus ad imagı-
181001 praesit piscıbus un1ıversaeque terrae’.
Quod sacerdotem: 1a Caln bel offerebant sacrıficla.
ecesse est quod ab 1quU0 hunc modum sacrıficandı Q1i-
discissent. Alıus CIO 1n 1ON erat praeter dam Ergo,
S1 1pse illos docult, IMUuNUS sacerdot11 exercebat
Quod fut propheta, OINNCS Patres consentiunt, Naı COgNOVIt
Christum CsSSC venturum

Quod fulsset sümmus pOöntifex: 1a ille Summus Pontifex est
qu1 Pracest sacerdotibus, a 1lo dependent, vel QUO coeter1
sacerdotes sacerdotium SUMUNEFT 'Talıs enim funt dam

Nam IMS sacerdotes qu1 fuerunt 1in Lege Naturae, ab CCI-

dotium desumpserunt. Quod fulssent 1n Lege sacerdotes,
1psa crıptura asserI1t, 1am a1lt ’Illo tempore Deo homiınes offerre
sacrıllcı1a agedificare altarıa QUAC sacrıllcı1a offerri1 debebant
Deo). Sacrıficia CTO sacerdotibus offeruntur.
Ergo 1n Lege NAaturae fuerunt sacerdotes.
Kt 1 fulssent, CI SO aD dam SsSUumpserunt sacerdotium ab
dependebant

15 ( Manusecrit Borgianum Latın. 31, Bıbliotheca Vaticana: Pro Maronıtarum
atıon1is Brevilarıo Defens1o0 atıs Vicetori Sclalac Accurensis conscr1ıpta inter
1623—1627) Nos extraits SONLT tires des 0—9 Au sujet du sacerdoce dans
la periode preaaron1que, DEUT consulter aussı T’homas, Summa T’heologica,
111 103
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I1 peut QVOLF rıen de plus claır quUC Cet expose de Nasrallah Scılalac,
OUS vraıment rien lu1 ajouter. Le sacerdoce adamıt1que

est doctrine suüure dans la patristique orjentale Lrop recalquee ans la
lıturgıe maronıte PDOUT qu’un theologien pulsse la negliger.

En rapport aVCC le suyet precedent, dans l’office du vendrediı matın,
le Sulvant qu1 est employe parfo1s dans V’ofhiice du vendredi saınt,
Ont OUS reportonNs ICı la version latıne faıte pPar Sc1ialac lui-meme:

«Vocavıt Adam uUos filı0s gen1tos SUOS: Camum Abelem, dixıt
illıs TU Caı1n, SUMLC de de plantatione) fructum eNne-
dictionıbus plenum, LU, Abel,; primogenıtum OVv1um
offerte Domino PIO culpa mea  +
ACcceperunt haeredes oblatiıones secundum praeceptum patrıs SUul,;

SUrreXerunt ablerunt offerrent ; 1dıt OMINUS Abelem-
dum CSSC sacrıfıcıum eJus acceptavıt, sacrılıcıum Camı COIl-

est»16.
Naturellement PAasSsSapc aUSS1 avalt ete censure, VO1LCI la defense

qu1 S'Yy refere dans le manuscrit Sus-mentionne de Scialac:
Censure Verba Adamı ad UuUOS flı10s8 ejus bel Caln
deleantur apographum.
Respond. Communi1s sententla Patrum est quod Adam docuerıit
SUOS fil10s8 cultum er1 De1l1 sacrıfıcıum offerre Deo 1de Inter-
pretes 1n (Grenes. sacrıf1c10 Abelis Caı Et hoc apographum 1

est. Ration1 et1am probatur, qula quı1 sacrıfıcıum oftert aD alıquo
didicisse NECCCSSC CeST, vel Deo, vel ab alıquo homıiıne.

Deo dam edoctus est cultum relıg10n1s Sanctus 'Thomas
(1 universiıs theologıs

homine S1Cut1 quı descenderunt ab Adam, et 10 a b ADpOS-
tolıs
Scıiebant et1am Caln bel amum Paradıso Quid
enım prohıbet, suadente ‘5 PIo pPECCaLO hoc sacrıfiıcıum
Deo offerre. Est-ne Contra fidem?
Minıme quidem, 1mMo0 Patrum Doctorum sententiam conhirmat.
Dicıt en1m Breviarıum alt iıllıs64  Breydy  Il ne peut y avoir rien de plus clair que cet expose de Nasrallah Scialac,  et nous ne trouvons vraiment rien ä lui ajouter. Le sacerdoce adamitique  est une doctrine süre dans la patristique orientale et trop recalquee dans la  liturgie maronite pour qu’un theologien puisse la negliger.  En rapport avec le sujet precedent, il y a dans l’office du vendredi matin,  le texte suivant qui est employ&e parfois dans l’office du vendredi saint, et  dont nous reportons ici la version latine faite par Scialac lui-möme:  «Vocavit Adam duos filios genitos suos: Cainum et Abelem, et dixit  illis: ’Tu, Cain, sume de terra (= de plantatione) tua fructum bene-  dictionibus plenum, et tu, Abel, primogenitum ovium tuarum et  offerte Domino pro culpa mea’ —  Acceperunt haeredes oblationes secundum praeceptum patris sui,  et surrexerunt et abierunt ut offerrent; vidit Dominus Abelem mun-  dum esse et sacrificium ejus acceptavit, et sacrificium Caini con-  temptum est»*®,  Naturellement ce passage aussi avait et& censure, et voici la defense  qui s’y refere dans le manuscrit sus-mentionne de Scialac:  Censure 16: Verba Adami ad duos filios ejus Abel et Cain ...  deleantur ut apographum.  Respond. Communis sententia Patrum est quod Adam docuerit  suos filios cultum veri Dei et sacrificium offerre Deo. Vide Inter-  pretes in Genes. in sacrificio Abelis et Caini. Et hoc apographum non  est. Rationi etiam probatur, quia qui sacrificium offert ab aliquo  didicisse necesse est, vel a Deo, vel ab aliquo homine.  A Deo Adam edoctus est cultum religionis ut tenet Sanctus T'homas  cum universis theologis ...  Ab homine sicuti qui descenderunt ab Adam, et non ab Apos-  tolis.  Sciebant etiam Cain et Abel Adamum peccasse in Paradiso. Quid  enim prohibet, suadente patre.et matre, pro peccato hoc sacrificium  Deo offerre. Est-ne contra fidem?  Minime quidem, imo Patrum et Doctorum sententiam confirmat.  Dicit enim Breviarium «... ait illis.... et ita sacrificate, offerte  sacrificia Deo propter stultitiam meam, quia videbit Dominus sacri-  N E  ficia vestra, et delebit chirographum debitorum meorum .  On ne peut que faire le parallele entre l’intention declaree ici au nom  d’Adam «videbit sacrificium vestrum ... delebit chirographum ...» et ce  que nous venons de lire plus haut dans le «Sedro»:  «C’est au Christ qu’Abel avait &rige l’autel, et en son Nom qu’il  offrit les premiers-nes de ses brebis  ‚car C’est par Lut que S’in-  fusait la saintet& aux victimes et ä ceux qui les offraient».  W GE Vafic. Syr. 316, fol. 254 recto: et la traduction de Scialac dans manusc.  Fondo Sessoriano 177, fol. 425, 426 et 436 recto et verso.  ı7 Cf. op. cit., 271, pro censura 16; et 284 pro censura 23 in eodem sensu.ita sacrıfıcate, offerte
sacrıflcıa Deo propter stultitiam INCAaNMNl, qula videbit OmInus SaCY1-

W  » L7c1a vestra, delebit chirographum debitorum
On DEUL QuUC faıre le parallele l’intention declaree 1C1 110

d’Adam «videbıiıt sacrıfiıcıum vestrum64  Breydy  Il ne peut y avoir rien de plus clair que cet expose de Nasrallah Scialac,  et nous ne trouvons vraiment rien ä lui ajouter. Le sacerdoce adamitique  est une doctrine süre dans la patristique orientale et trop recalquee dans la  liturgie maronite pour qu’un theologien puisse la negliger.  En rapport avec le sujet precedent, il y a dans l’office du vendredi matin,  le texte suivant qui est employ&e parfois dans l’office du vendredi saint, et  dont nous reportons ici la version latine faite par Scialac lui-möme:  «Vocavit Adam duos filios genitos suos: Cainum et Abelem, et dixit  illis: ’Tu, Cain, sume de terra (= de plantatione) tua fructum bene-  dictionibus plenum, et tu, Abel, primogenitum ovium tuarum et  offerte Domino pro culpa mea’ —  Acceperunt haeredes oblationes secundum praeceptum patris sui,  et surrexerunt et abierunt ut offerrent; vidit Dominus Abelem mun-  dum esse et sacrificium ejus acceptavit, et sacrificium Caini con-  temptum est»*®,  Naturellement ce passage aussi avait et& censure, et voici la defense  qui s’y refere dans le manuscrit sus-mentionne de Scialac:  Censure 16: Verba Adami ad duos filios ejus Abel et Cain ...  deleantur ut apographum.  Respond. Communis sententia Patrum est quod Adam docuerit  suos filios cultum veri Dei et sacrificium offerre Deo. Vide Inter-  pretes in Genes. in sacrificio Abelis et Caini. Et hoc apographum non  est. Rationi etiam probatur, quia qui sacrificium offert ab aliquo  didicisse necesse est, vel a Deo, vel ab aliquo homine.  A Deo Adam edoctus est cultum religionis ut tenet Sanctus T'homas  cum universis theologis ...  Ab homine sicuti qui descenderunt ab Adam, et non ab Apos-  tolis.  Sciebant etiam Cain et Abel Adamum peccasse in Paradiso. Quid  enim prohibet, suadente patre.et matre, pro peccato hoc sacrificium  Deo offerre. Est-ne contra fidem?  Minime quidem, imo Patrum et Doctorum sententiam confirmat.  Dicit enim Breviarium «... ait illis.... et ita sacrificate, offerte  sacrificia Deo propter stultitiam meam, quia videbit Dominus sacri-  N E  ficia vestra, et delebit chirographum debitorum meorum .  On ne peut que faire le parallele entre l’intention declaree ici au nom  d’Adam «videbit sacrificium vestrum ... delebit chirographum ...» et ce  que nous venons de lire plus haut dans le «Sedro»:  «C’est au Christ qu’Abel avait &rige l’autel, et en son Nom qu’il  offrit les premiers-nes de ses brebis  ‚car C’est par Lut que S’in-  fusait la saintet& aux victimes et ä ceux qui les offraient».  W GE Vafic. Syr. 316, fol. 254 recto: et la traduction de Scialac dans manusc.  Fondo Sessoriano 177, fol. 425, 426 et 436 recto et verso.  ı7 Cf. op. cit., 271, pro censura 16; et 284 pro censura 23 in eodem sensu.delebit chirographum »

quC OUsSs VENOLDNS de lıre plus aut ans le «Sedro»:
«CYest 15 qu’Abel avalt erige l’autel, SOM Nom qu’1l
offrıt les premiers-nes de SCS brebis Car C’est Lu1 quC S’1N-
fusaıt la saıntete victimes CCUX quı1 les offralient».

16 (57. Vafic. Syr 316,; fol 254 et la traduction de Scıalac ans IMAaNUsC.

FKFondo Sessor1ano WE fol 425, 426 e 426 reCtio .
Ü (° G, TT DIo CENSUTAa 16 et 784 9280 CENSUTa DA 1n eodem AL
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I1 est quand meme tres demonstratıf de la mentalıte de la fO1 de 110$

anclens Peres, COMMENT ıls applıquent l’iıdee paulınıenne du «chırogra-
phum delebit»*8.

La lıturgie Syro-maronıite, VUuC A’instruire les fideles SUT la doctrine
revelee, la CONCENTrE entierement SUT le Christ; SOUVENT directement, mais
parfo1s elle SYy prend QUSS1 de blaıls.

eliul quı avalt attrıbue auparavant l’appe dam «Odu es-tu ?»
POUT sıgnıfer Ll’anxiete du Bon Pasteur qu1 mMet la recherche

de brebis egaree 1’Adam de la chute est celu1-la meme quC l’Eglıse
offre la V1is1ıon des fils d’Adam les maılns des pretres.

tıtre d’exemple l’appul de qu1 vient V’etre affirme, VO1CI la tra-
duction latıne, due Scialac; ÜE strophe nale ans V’office du vendrediı
matın

« Ven1, Adam, quı CONCUPIWVISEI arborem 1in horto,
Ven1; vide, Domıiınum arboris posıtum altare;
KEt i1de sacerdotes Stantes 1lo

diviıdent um CF timore iremore;
Ven1t, SUIMNC COTrDUS eJus SaNCLIUmM, er explare sanguıne ejus,

clama ad Domiınum arborIıs: 1b1 Gloria Domine!»*?
L’ecoulement des s1iecles n;ıa plus de valeur presence du GHÄrSt, et

de Ll’ensemble de SO  m economıl1e divine: les pretres Lul; SONLT
1ä POUT le gurer, ils SONT sanctıfles pPar Lut,; SO  > Nom ; les
pretres apres Eu1,; SONT institues pPar Lüui; C’est par Lu1 auUss1ı qu/’iıls
agıssent.

Ils font ONC quC SU1LVre le meme chemin, restant uUun1s epen-
ants de Celu1 quı1 est {a N oıle, la Verite la Vıe le Mediateur parfaıt

unıque.
S 5 Le sacerdoce aaronıque selon le Passıonal maronıiıte

Le Chrıst quı est la fO1Ss «pretre sacrıfıcateur, AglNcau victime
eXplatrıce»?), eIul qu1 onne le sacerdoce enfants de Levı2! la
manıere d’une vigne confiee des OuvrIliers vignerons, rma pomt renie
vigne, mals 11 tOut simplement reprise Eul: et confiee d’autres maı1ıns
plus laborieuses plus fideles?2?2

La parabole de la vigne, autant qu«c OUS sachı10ns, na Pas ete employee
ans SCIHS accomodatıce, dehors du milıeu syro-antiochien.

lle justifie a1Nsı la conception originale du systeme sacerdotal SY:
antıochien, demontre acon la cCOonNvıction des Peres syrıens ProPDOS

Coloss 2,14 (: delens quod adversus NOS erat chirographum decreti quod
erat contrarıum nobis, eTt 1psum tulıt de medi10o affıgens Crucı Y

63 Vatıcanum 5yr 2316 fol 255 Oys eTt trgduction de SC1ala©, Sessor1ano0
1LE 429

( Hacheh passional, Soutoro du lundı; ead Debs, 16
2l Ibıd matın du mercredi; ed Debs; 2823
» 9 Ilbıd matın du mardı ; ed Debs, 2—77; 183, 188 et al1l
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du depassement NOn de l’annulation des sacerdoces quı ONT precede le
Christ, JuUC le sacerdoce aaron1ıque n etaıt  > qu’une vigne confiee des
vignerons, maI1s Oont le proprietaire incontestable originel etait le Christ
lu1-meme.

Instıtution divine quı rattache le plus prochaınement la Personne
du ist; le sacerdoce na poınt ete annule ans la SYNASOSUC, ans le
SCHS une abolıtıion objective.

I1 ete TOUT sımplement reprIis, transmıs dans forme CICOTC plus
parachevee, la de Sımon Pıerre» c’est-a-dıre, l’Eglıse fondee
SUT «Pierre».

Ce est quUC dans le SCHS une abolıtıon subjectiıve qu’on pourraıit
parler, Sd1ilS trahır le sentiment des Peres syro-antiochiens quı attachajent

uUunNe grande importance sacerdoce fonction l’apparıtion du
Chrıst dans L’Hıstoire.

Voicı COMMENT S’exprime-t-on ans V’office du Passıonal:
«Vous AVCZ FeDTIS Israel le sacerdoce le royaume»**,
«VOous AdVCZ enleve Israel le sacerdoce figuratif» *4,

Dans V’offce du lundı de la Semaıine Saıinte insıste OUVENLT
idee inspiree dans la fameuse parabole de la Vigne:

«de1gnNeur66  Breydy  du depassement non de l’annulation des sacerdoces qui ont precede le  Christ, et que le sacerdoce aaronique n’etait qu’une vigne confiege ä des  vignerons, mais dont le proprietaire incontestable et originel etait le Christ  lui-möme.  Institution divine qui se rattache le plus prochainement ä la Personne  du _ Christ, le sacerdoce n’a point et€ annule dans la synagogue, dans le  sens d’une abolition objective.  Il a &t€ tout simplement repris, et transmis dans une forme encore plus  parachevee, ä la «troupe de Simon Pierre» c’est-ä-dire, ä l’Eglise' fondee  sur cette «Pierre».  Ce m’est que dans le sens d’une abolition subjective qu’on pourrait  en parler, sans trahir le sentiment des Peres syro-antiochiens qui attachaient  une grande importance au sacerdoce en fonction avant l’apparition du  Christ dans 1’Histoire.  Voici comment s’exprime-t-on dans l’office du Passional:  «Vous avez repris ä Israel le sacerdoce et le royaume»?3,  «Vous avez enleve ä Israel le sacerdoce figuratif»?*,  Dans l’office du lundi de la Semaine Sainte on insiste souvent sur cette  idee inspiree dans la fameuse parabole de la Vigne:  «Seigneur ... Fais-nous une vigne f&conde, qui te soit agreable?5  vigne f&conde du Bien-Aime qui s’est rendue celebre parmi les  peuples»?6.  «Seigneur ... qui a plante dans le monde une vigne ... et y a creuse  un «pressoir» qui est le sacerdoce aaronique ... en la confiant aux  pretres:et auxsschHbesi.0E  Une pareille accomodation de la parabole &vangelique (Mit 21,33 ss.)  est aussi ä la base de plusieurs passages concernant la conduite des pretres  juifs, dans l’office du Passional.  «Les pröetres infideles et traitres, se sont entendus par jalousie pour  tuer le FILS, en vue de prendre son heritage, et mettre la main sur  son royaume. Et Sion les a aides ä prendre le regne et ä €&carter le  Seigneur des prophötes ...  Et Lui, il cacha sa splendeur afın que les pretres borgnes puissent  le regarder»?28,  C’est pPourquoi, en tout respect, on fait appel ä Aaron lui-me&me pour  qu’il temoigne contre la Synagogue:  «O Aaron, grand pretre des figures (et des symboles), vois quel crime  a commis cette multitude que tu as servi par ton pontificat!»?®  Hacheh, 18, Sedro.  24  Ibid., 31; item 114, 116, 360 et alibi.  25  Ibid;, 28.  26  27  Tbid:3 22  1bid.,30.  Ibid., 164.. Cf£, ‚etiam 166; 172; 1812483 315:etvalibi:  Ibid., soutoro du jeudi; 338.Fa1is-nous vigne feconde, qu1ı sSo1t agreable?®
vigne feconde du Bien-Aime qu1 d’est rendue celebre parmı les

peuples»*®,
«de1gnNeur quı plante dans le monde vigne creuse

«presso1r » quı est le sacerdoce aaron1ıque la conflant aduxX

pretres scr1ibes »27
Une pareılle accomodatıon de la parabole evangelique (Mt 213553 SS.)

EesT QUSS1 la ase de plusieurs CONCernant la conduite des pretres
Ju1fs, dans V’office du Passıonal.

« Les pretres inhfideles traltres, SONT entendus Par jJalousıe DOUTC
tuer le FILS, VuGC de prendre SOI heritage, er la maın SUTr
SO  - LOYAUMC. Et 10N les a1des prendre le regne ecarter le
Seigneur des prophetes66  Breydy  du depassement non de l’annulation des sacerdoces qui ont precede le  Christ, et que le sacerdoce aaronique n’etait qu’une vigne confiege ä des  vignerons, mais dont le proprietaire incontestable et originel etait le Christ  lui-möme.  Institution divine qui se rattache le plus prochainement ä la Personne  du _ Christ, le sacerdoce n’a point et€ annule dans la synagogue, dans le  sens d’une abolition objective.  Il a &t€ tout simplement repris, et transmis dans une forme encore plus  parachevee, ä la «troupe de Simon Pierre» c’est-ä-dire, ä l’Eglise' fondee  sur cette «Pierre».  Ce m’est que dans le sens d’une abolition subjective qu’on pourrait  en parler, sans trahir le sentiment des Peres syro-antiochiens qui attachaient  une grande importance au sacerdoce en fonction avant l’apparition du  Christ dans 1’Histoire.  Voici comment s’exprime-t-on dans l’office du Passional:  «Vous avez repris ä Israel le sacerdoce et le royaume»?3,  «Vous avez enleve ä Israel le sacerdoce figuratif»?*,  Dans l’office du lundi de la Semaine Sainte on insiste souvent sur cette  idee inspiree dans la fameuse parabole de la Vigne:  «Seigneur ... Fais-nous une vigne f&conde, qui te soit agreable?5  vigne f&conde du Bien-Aime qui s’est rendue celebre parmi les  peuples»?6.  «Seigneur ... qui a plante dans le monde une vigne ... et y a creuse  un «pressoir» qui est le sacerdoce aaronique ... en la confiant aux  pretres:et auxsschHbesi.0E  Une pareille accomodation de la parabole &vangelique (Mit 21,33 ss.)  est aussi ä la base de plusieurs passages concernant la conduite des pretres  juifs, dans l’office du Passional.  «Les pröetres infideles et traitres, se sont entendus par jalousie pour  tuer le FILS, en vue de prendre son heritage, et mettre la main sur  son royaume. Et Sion les a aides ä prendre le regne et ä €&carter le  Seigneur des prophötes ...  Et Lui, il cacha sa splendeur afın que les pretres borgnes puissent  le regarder»?28,  C’est pPourquoi, en tout respect, on fait appel ä Aaron lui-me&me pour  qu’il temoigne contre la Synagogue:  «O Aaron, grand pretre des figures (et des symboles), vois quel crime  a commis cette multitude que tu as servi par ton pontificat!»?®  Hacheh, 18, Sedro.  24  Ibid., 31; item 114, 116, 360 et alibi.  25  Ibid;, 28.  26  27  Tbid:3 22  1bid.,30.  Ibid., 164.. Cf£, ‚etiam 166; 172; 1812483 315:etvalibi:  Ibid., soutoro du jeudi; 338.KT Lut, 1l cacha splendeur afın qu«eC les pretres borgnes pulssent
le regarder »?8,C’est DOUFrquOL, TOUT respect, faıt appe Aaron ul-meme DOUFr

qu’ıl temoilgne CONTre la Synagogue
«O Aaron, grand pretre des gures (et des symboles), O1S quel crime

COommı1s multitude qQuUC dS ServVı Par ton pontificat!»*®%

Hacheh, 18, TO
24 1610.,; S15 1ıtem 114, 116; 360 et alı
2 D Ibid., 28

Ibıd., D
1bıd., 2()
Ibıd., 164 ( et1am 166, 172 181, 183, 215 er alıbı
Ibıd., SOUTOTO du jeudi1; 228
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Par leur conduite, les pretres (de la Synagogue) ONT perdu leur valeur,
er le respect quı leur etaıt dA Le grand Pretre quı s’est faıt victime, Lu1
quı1 «accepte les victimes quı est le Seigneur des pretres, oulu devenır
victime sacerdotale etant ul-meme pretre»®°0, En ralson de quol, C’est
la «multitude-assoclation de Sımon Pıerre quı beneficıera desormaıs du
sacerdoce Ont elle S’est rendue digne»+1.

arce qu’1 ete sacrıfle, 1l dissous annule les victimes
les sacrıfices les pretres de la Lo1 quı avalent sacrıfie, offert

ServV1ı contraırement la Lo1 »32
«O aiphe, levıte 1OoN saınt, par tO1 termıne le sacerdoce de la
malson d’Aaron Le Seigneur du Sanctuaire meprise, laissera plus
de pretres ans la ma1lson de Lev1l1. Iu la honte des grands pretres.
'I1on sacerdoce est annule!»33
«O Ju1fs, VO1C1 qucC maıson OUuS SCTAa a1lssee rulne; Sanls

sacerdoce, Sans regne, Sa”mnls prophetie!»**

y 6 1a transıtıon sacerdoce chretien d’apres les
«cheıiırotonlies presbyterales » maronıtes

Aux VCUX des syro-antiochiens, 11 1en ONC unec difference le
rejet des pretres de la SYNAZOSUC, et L’annulatiıon du sacerdoce institue
Dar la Lo1 divine previısıon MI1eEUX particıpatiıon symbolıque pre-
alable du sacerdoce du Chrıiıst

Certains textes, reprIis UrTtout ans les offices des ordinatıons CI -

dotales, OUusSs Jusqu’a quel pomint tenaıt ASSUTeELr la PErTMANCNCEC
de instıtution divıine legıtime, affırmant le mode Jegal de trans-
m1iss1ıon SUT le nıyveau socılal eit publıc, TOUT long des s1ecles:

«Le Seigneur le Grand) est descendu SUT le Mont Sınal, 11
1mposa maın SUT Moüise, Moise l’imposa SUT Aaron, et elle ete
transmise Jusqu’a Jean (le Baptiste) Jean l’ımpose SUT Notre Seigneur,

Notre Seigneur L’accorda duX apötres. Les apötres benis V’ont 1M -
posee LTOUS les degres du sacerdoce.

(Autre varıante: les apötres benis L’ont imposee ans l’Eglıse saınte eTt
eIe !)
(Seconde varıante: KEt VOol1C1 quw’elle est repandue partout. Ben1 SO1t celuı
quı1 distribue le Sacerdoce. eluya, Allelya! 1l1on 11OIN Vıvant SOo1t
glorifie !)>)35‚

Ibıd., 440, iıtem 431
31 Ibıd., 447
< Ibıd., 444

Ibıd., 555
Refrain concluant TOUS les Böout du Passional.

3 5 C olo de l’ordination du Psalte, ans la cheirotnila ; item cf£. « Lies melodies
syriennes », de Douayhy, editees Dar Aschqaar ounı1e 175
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Doans PaASSaScC de la cheıiırotonia du JeCteUr.; chante le verset
SUulvant

«De SO  3 Pontificat, 11 repartı les Ordres Au  A superieurs dUu X 1N-
ferleurs, il les cho1sis (elus) POUFC Servir (d’nkahnoun) ans l’Eglise
saınte fidele»36.

Vers la in de L’Ordination dA’un presbytre, chante auss1‘
«O Christ, Dieu de OUS LOUS, quı elu ans SO  e Eglıse saınte, des
pretres PUrs verıtables DOUFr ServIr n’kahnoun) purete
sanctıfler concorde,
Son Corps eT Son Sang POUFr la rem1ss10n des fautes l’absolution
des peches,
Nous le demandons, Seigneur-Dieu, exauce-nous ! »37

Une fOo1s primaute du Christ l1en assuree, certains tCextTEeSs lıturgiques
permettent alors de OUSs donner des details le role des apötres ans

la transmıssıon du sacerdoce dans l’Eglıse:
«Ils ONT edife les eglises, installant le bapteme, les autels la
CrO1X. Ils ONT DOULVU les brebis du Chrıst de pretres, de

d’administrateurs, deposant leur maıns les 1018 les
preceptes qu  ıls qavalent du SEIPNEUL)SS.

Dans le meme SCHS, PECUL consulter L’invocatıon qucC dıt le Pontife ans
l’ordination du presbytre MOMenT de lu1 benir les maıns??.

Jusqu’a quel pomint Croyaıt JuUC les apötres avalent C0
transmıssıon fidele du sacerdoce PUr veritable, OUS POUVONS le deduire
du PaAssasc sulvant, OUu Saılnt Paul est interpelle SUT LOn desespere
plein de zele:

«Leve-T’o1, Paul, fondement de “Eglıse, CT les hommes SONT
traın de COTTOMDIC doctrine

36 Is NL 90 IAa g Y D 99 SS DD
NI O09 In IQ.D Z  k AS x O] b\°

© JMQ‘° ık O%D a OQ D J o ) un
\Ql. !QJ o JEa .  d | 4 Za k ] 3 49

Baıls 95 0N 4090 “ + JLaol>
3 8 ( prlere du rituel de Pentecöte, JT’onus « Balbıbouto», eTt la « Manarat » du

Patrıarche Douayhy, vol L, 2023
39 «Sanctus Deus, Pater verıtatıs, A Domine PCTI m1isericordiam LuUam Iin-

X1ST1 ab 1N1t10 Adamum illumque formastı 1n tu1 simılitudine et illum induistı
glor1a, ut ss s UumMm IN us DONt1ILeEX nıtıdus sacerdos minıster11 Tu9@e
Deitatis et minister SacCcramentfOorum LUOTUM UÜbı on Olıyarum
ascendıit Jesus) ad Te Patrem SUUIN qul 1psum miseras, pOosultu Sa’NnCias

SUas D' San cLOs s LLOS discıpulos eT demisıt COS virtutem SUaIll
occultam sacerdotıio et egress1 docuerunt constitueruntque CI -
dotes et er min1istros n
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Le sacerdoce SUur lequel tant 1Nns1iste, le VO1CI aujJourd’hu1 foule
Au X pıeds 1»40

D’autre Dart, les pretres de l’Eglise chretienne, CX qu1 ONT IeCu L’ım-
posıtion des maıns des Apötres, ont cependant pomt parente
AaVEOC les salnts pretres de ?’Ancıen 1 estament Oont ils ONT faıt leurs modeles:

«l est Juste JuUC les pretres qu1 eniren? Sanctualre, ressemblent
Aaron »41

« del1gNeEUr, aCCEPLE, CeTl CNCCNS, qu«C OUS offert maJjeste,
QuUC les pretres qu1 l’ont offert T’o1, Seigneur, rıllent

Moise, et JuC leur priere so1t agreee les larmes de Bar Ishai
Davıd)»*2,

«Les pretres qu1 ONTt chanter les glo1res (du Seigneur) MOMent
du SO1, offrent des sacrıflces GCELIX de Moise, SOIr : Moise,

eftfet avalt ordonne des sacrıfices DOUI chaque SO1r, ET chaque
matın; les pretres s’empressent POUTF les louanges la divinıte»43.

Dans V’offiice du «Soutoro» du jeudi, de L’office fer1al OUS
GHEOTE priere de ’encens quı OUS rappelle UNleCc fO1s de plus
meme thematique:

«Les CICCINS DUIS QUC l’on offre .101; Seigneur, ans les Eglıses
QUC les pretres guı les offrent dV’elevent degre d’Aaron y 44

De meme, ans ’office du OUTOTO du mardı, peut lıre SU1t :
« Moise Aaron, quı ONT SAUVE Israel, Dar ’encens offert Par Aaron
Comme AD ds pardonne Israel Dar ’encens d’Aaron, pardonne
Seigneur, tes adorateurs, DP9r I’intermedialire des pretres guı t’en
supplıent y 45

Ciet PASSasC est tiıre du «saphro» du lundı
«Qur’ıls louent, Seigneur, les matıns les SO1FS, Par leurs cantıques,

qUC solent offerts les arömes OUX de leurs melodies;
( Que les pretres les miıiniıstres glorıfent ans tOuTtfes les Eglıses, Celu1
qu1 OUS iıllumınes Dar umiere brillante, lu1 sO1t la Gloire!»46

7 Le DIELLE du OUVEAaU Testament selon les offıces
maronites qu1 1u1 SONLTL consacres specilalement

En dehors de C6 qu1 veulent mettre vedette le sacerdoce
Dar rapport I’institution precedent la manıfestation du Christ monde,

4 () (T Tonus Princeps «Com Phaulos» X ..\’ o 99 —— Da DOD

41
. u59 I5 JO NO IM AA 9 JLa
(T Saphro du vendredi Tan: Brevıaire, 61eme cantıque.

4 9 Cr prlere apres Ll’homelıe des vepres du lundı, ed Jounıeh, 116Precisions liturgiques syro-maronites sur le sacerdoce  69  Le sacerdoce sur lequel tu as tant insiste, le voici aujourd’hui foule  aux pieds!»*°  D’autre part, les pretres de l’Eglise chretienne, ceux qui ont recu l’im-  position des mains des Apötres, n’ont cependant point rompu toute parente  avec les saints pretres de l’Ancien Testament dont ils ont fait leurs modeles:  «il est juste que les pretres qui entrent au Sanctuaire, ressemblent  a Aaron»41,  «Seigneur, accepte, cet encens, que nous avons offert ä ta majeste,  et que les pretres qui l’ont offert ä Toi, Seigneur, brillent comme  Moise, et que leur priere soit agreee comme les larmes de Bar Ishai  (& Dayd)py  «Les pretres qui vont chanter les gloires (du Seigneur) au moment  du soir, offrent des sacrifices comme ceux de Moise, au soir: Moise,  en effet avait ordonne des sacrifices pour chaque soir, et chaque  matin; et les pretres s’empressent pour les louanges ä la divinite»*3,  Dans l’office du «Soutoro» du jeudi, de l’office fe&rial —, nous avons  encore cette priere de l’encens qui nous rappelle une fois de plus cette  m&me thematique:  «Les encens purs que l’on offre a Toi, Seigneur, dans les Eglises  et que les pretres qui les offrent s’elevent au degre d’Aaron . ..»**.  De möeme, dans l’office du soutoro du mardi, on peut lire comme suit:  «Moise et Aaron, qui ont sauve Israel, par l’encens offert par Aaron.. . .  Comme Tu as pardonne ä Israel par l’encens d’Aaron, pardonne  Seigneur, ä tes adorateurs, par l’intermediaire des pretres qui t’en  supplient:...: 522  Cet autre passage est tire du «saphro» du lundi:  «Qu'ils te louent, Seigneur, les matins et les soirs, par leurs cantiques,  et que te soient offerts les arömes doux de leurs melodies;  «Que les pretres et les ministres glorifient dans toutes les Eglises, Celui  qui nous a illumines par sa lumiere brillante, ä lui soit la Gloire!»*®  (7: LE pretre du Nouvcau Lestament selon les offices  maronites qui lui sont consacres specialement  En dehors de ces passages qui veulent mettre en vedette le sacerdoce  par rapport a l’institution precedent la manifestation du Christ au monde,  40  Cf. Tonus Princeps «Com Phaulos» ... JL e E j @OÄQQ Jo0.O  41  u59 lxa„éx3 Ya y ı N0 „a HSL) JLoso49  Cf. Saphro du vendredi au Grand Breviaire, 6ieme cantique.  42  Cf. pri&re apres l’homelie des vepres du lundi, &d. Jounieh, 116.  r O9l n a  ’ \  uNADIOI O ooo  43  Böout de Mar Yacoub, vepres du lundi II‘ strophe.  44  Breviaire ferial; &d. Jounieh, 355.  45  Ibid., „199,  Ibid., 167.OQ49 } A Q —— w NAaD+I 9 s G 1 @490
4 3 Böout de Mar Yacoub, vepres du un 11° strophe.

BrevıJaaire fer1ial ; ed Jounıeh, 255
ön IDIid.. 199

Ibid.; 167
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l dy dans les ServV1ICces lıturg1ques sSyro-maronıites, euX circonstances Ou
le sacerdoce deja chretien apparalt ans splendeur, SOM prestige

valeur transcendentale. Ce SONT les specilalement consacres
la emoıire des pretres defunts: a) dans Voffice ferial du vendrediı du

mercred1 (au troisıeme NOCtILUrNeE stat1on) ans V’office funebre.
Nous OoONs transcrire certaıns OTCCAaUX de leur importance

doctrinale. Nous les choi1sıs SUFrTOULTL VD d’arrıver unec COMN-

figuration EXACTE de la dignite sacerdotale heritee dans ”Eglıse chretienne
immediatement apres l’ascension du Seigneur:

«Qu/ıl est eau le ServV1ICce des pretres, Qu ecHe est douce L’odeur de
leurs ENCCNS offerts devant le Seigneur, ans l’Eglıse saınte, COIM-

pagnıe des .
« I1s habıtent dans la lumiere eblouissante pulsent la vIie ans
lIon Essence».
«L/’ordre des pretres est plus grand qUuUC TOUS les ordres des seraphıns,
SOM pOouvoir est plus grand eTt plus aut JuUC le pouvoir des ’dom1-
nations’ (des ro1S) Ya
«Nous commemorons aujourd’hul, deigneur, 11055 peres er freres, afı
JuC les rejJoulsses ans ton paradıs parmı les esprIits les AaNSCS,

qu/’ıls pulsent la VvIie ans I1on Essence, t’elevant la Giloire
les Gräces, 1l1on Pere, Saint-Esprit: Dieu Un!»
«Glorifiez-mol, Seigneur, glorıfiez-mol1, dıt le Sacerdoce SO  — Auteur.
Et 1il lu1 repondu: il n y rıen de plus aut JuC ”honneur JuUC Je
t’a1 donne, les leg1ons de L’ordre de Gabriel, les oules les
armees de chel; ONnt grade plus aut quC le tien qu1 t’e  S  eve
Jjusqu au aut du Ciel».
«Qu/’1l est eau jolı (le pretre) debout Sanctuaire, lorsqu'ıl
demande gräce miser1icorde, suppliant Dieu faveur des DE-
cheurs

Quant pretre mMmOUurant, VO1CI quel d’invocations lu1 MeTt
bouche

«Le Sacerdoce ont Iu m as revetu Dar l’ımposıtiıon des maıns, er

1’Eglıse Salnte ans Jaquelle j al ete SOUVEINCUI pasteur, AVECC l’aute
QuC J al SerV1, solent d’intercesseurs (protecteurs) pendant
marche de sortie de monde!»
«1on Orps Ion Sang, quUC J al distriıbue (fractionne) PDOUF tes

brebıs, solent comme) PONLT PDOUFTFC Liraverser Jusqu’a V’endroıit
pleın de VIe».
«Sı moOl1, Je t’a1 offense pechant, fıls de Dieu, Dar I1on Orps

Ion Sang quC J al porte (en prOoCcess10N) solent rem1ses INCS

47 (3r ce de la 111 Statıon du vendrediı Tan: Brevlaıire. Dans le mMmemMme
SCHNSy VO1C1 strophe qu1 chante ans L’ordinatiıon du sous-dıacre: «Nı les

de Gabriel, Nı les multitudes de Michael, Nı les legi0ns des Seraphins, n’ont
grade plus grand qu«c celu1 du Sacerdoce».
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fautes; qUuUC ’*ardeur du feu aıt pPas prise SUr moO1; puisque ] al Iu
chaque Jour (QUX autres) les Tesors de 'Ton Evangıle».
«Quand 1la Majeste apparaltra, les registres SEroNTt OUVEerTS, qu«eC mO1,

les enfants quUC m ’as onne paro1sse PUlsS1ONs lIe confesser
le glorıfier ensemble»48.

Evıdemment, S1 l’on exigealt de Ges lıturg1ques unle doctrine
exclusıve SUT la portee definitive du CONCEDT du sacerdoce chretien;
leurre; Car pourraıit CONsTater chaque fO1S, ans chacun des TEeExXTES
DAaAFCOUTUS, de NOUVECAaUX elements theologiques etales selon les CIrconstances
lıturg1ques POUTF lesquelles chaque ete prevu redige.

Maıs S1 l’on accouple harmonise les dıfferents CONCeEernant le
pretre le sacerdoce ans les nombreux recueıls lıturg1ques quı embrassent
TOuUtLt le domaıne sacramentel admınıstration des sacrements), a_
mentaıire prieres offices dıvers) rituel canon1que oralson

L’occasıon une investiture Jurıdictionnelle une «fulmınation » de
CSUTCS admıiınıstratives correctionnelles, eiC s alors POUTTA 1en
Jouir d’un ableau mosalque Ou la figure du sacerdoce est peinte AVCC
des plerres precleuses taıllees ans les meilleures mınes de la revelatıon GE
de la fO1 chretienne.

y 8 ASBECIS cultuels et jurıidiıctionnels des preires du
Ouvean lestament: Leitourgon 6 T

Ce seraıt, POUrFr HNOUS, ingrate assurement tOUuJours deficıente,
S1 OUS COontinuons cıter des collectionnees dans les lıvres lıtur-
J1quUES Une tentatıve semblable meriterait, cependant, travaıl

professo, seraılt 12n de la reconnalssance des lıturgistes a1NsS1 qJu«C
des theologiens.

L’extension meme de dissertation OUS oblıge OUus 1miıter seule-
Ment resume condense reENONCANLT unNle catalogatıon complete et
exhaustive.

L’ımportance du role sacerdotal ans la VvIe de l’Eglıse n’etant PaS MoOoINdre
quUC ans ’Ancıen J estament, le pretre chretien denomme theologie
scolastıque «miniıstre partıcıpant» est DaS cons1iderer PDOUIF autant
diminue; j1en contraire, S()I1 mıiniıstere est decrit de telle acon qu’'1

vraıment la hauteur du prestige de l’ımportance qu’on vient de
lu1ı chanter ans les strophes lıturg1ques Ssus-mentionnees.

Le pretre chretien implore ST obtient la rem1iss1on des fautes er des
peches de SOI peuple, desservant la divinıte du Christ*® offrant ’encens

sanctuaiıre L’autel En dıistrıbuant QaUSS1 le Orps et le Sang 11 deviıent
agreable Chrıist-Dieu, 1l depasse de loın les anges*®,

4 8 ( Funerailles des pretres, Madrasche
49 A ce du vendredi, Saphro « Aloho NO l’ıdteh»; ed Jounıieh, 462
( Ephremoyoto Miissel: « T’obo AV’aitı» et «Ityo Ghn1zo» lese

‚VE « Firmeh d’khayo» du Missel et du BrevıJaıire Saphro du lundı; ed ounıieh,
165
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Jusau’icı est qQucC LKaspect ultuel qu1 resulte des TEeExXxTES du miıssel
du breviaire maronites.

11 est Das Juste, cependant, GQucC I’insıstance repetee SUT CS DOUVOIrS
cultuels fasse eclipser les ımportants ONtTt la mIise evidence
s1ed pPas normalement dans des recueıls lıturg1ques, mMals quı SONT L’echo
direct des paroles Ssulvantes de Saılnt DPierre:

«Sen1ores quı 1n vobıs SUNLT, obsecro ‚K pascCHLE quı 1n vobıs est

SrTCSCH Dey, provıdentes NOn CoOaCcTte sedansecundum Deum.
domiıinantes 1n cler1ıs (unNS WC KATAKUVOLEVOVTEC TCGOV XAÄNDGOV)

nıcht qals Gewaltherrscher 1ON des autfocrates les COIN-

munautes quı OUusSs SONT ass1gnees, mals etant les modeles de
troupeau) sed forma factı greg1s anımo » >1.,

Les pretres chretiens doivent rester tete de leur rOUPCauU, briller
Pıerre le chef des discıples®*: C’est des pretres QuUC le peuple eie

obtient la benediction®3:
«Appeles Dar la gräce du Seigneur Jesus don la donatıon) de
SO  - Orps de SO  3 Sang, ıls demandent les graces les misericordes
DOUFC CUuUX DOUTF leur paro1sse»**,

Ils prient PDOUTFC eUux-memes aussl, POUFTFC pouvoir accomplır Samnls

le mıinistere du sanctualre, KCATr 3a OUS taıt majordömes de
maılson PDOUTI distriıbuer tTes servıiteurs les rat1ons»>5.

Leur DOUVOILrF Juridıictionnel admıinıstratiıf, leur «Imper1um ordınatum »,
leur role de «uperetas»*”® 18(0) 81 seulement de «Jeitourgon » du Christ-Dieu,
SONT Justement rappeles ans la priıere quC la communaute entiere faıt

leur intention dans «sedro» du samed1ı fer1al
«Et, 1105 Peres saınts, eIis institues de ton peuple, accorde-leur,
Seigneur afı: qu/ıls pulssent paltre SOUVCINCI leurs LTOUPCAUX
sacerdotaux harmonı1e AVCC la craiınte de Dieu la SOUM1SS10N,

qu  >  ıls preparent a1NS1 peuple parfaıt qu1 faıt ans les
bonnes UVICS de la JuSsHce)ST.

Aussı l’Eglıse elle-meme felıcıte DOUTC les ordres les s1CgeEs 111a1l-

s10nes) qu y  7 institues le IDieu vivant, «last NOT least», DOUTFC le CI -

0OCe quı detient elle les CIeTs de la hauteur de la profondeur de
l’abime)o

Mediateur SOM LOUTF, le Preire chretien Jouit 18(0) 8! seulement des roles
ultuels qu ’ avaıt SO  - homonyme dans l’Ancıenne 1anCce, ma1s SUTFrTOULT
des roles ComprI1s ans les «pleins-pouvoirs » qu1 lu1 SONLT accordes POUI

al etr. 5,1—5
ö52 Ö VI phremoyto Missel.

(st. TO du SOutoro du mercredi; Jouniıeh, DE
( Ephremoyto Müissel.
Ibıd et le TO du SOutoro du dimanche ; Jounieh, 18
C Cor AI et rCOle; Ordinamento Z1ur1d1co NeotestamentarI1o,

ad USUuIl Audıtorum (Roma chap Poter1 de1 Reggıitor1, 82—11
7 (F Sedro de '"Lierce du samedi; Jounıeh, 5—5
( Strophe «'Tobaık ’Idto», Vepres du samedı, 494 Jounıeh)
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paltre le nouvel Israel et le faıre parvenır Jusqu au Paradıs perdu, la OUu
le Christ-Dieu est toujours traın de rappeler SO1 1’Adam devoye: «Adam,
OUu es-tu ?»

Surbordonne CGhrıst=-Dieu; 1l na pomint le droif d’abuser de SCS pleins-
DOUVOIS, Car SO  - «empire» est 1en «imper1um ordınatum ». Homme,
chois1ı dV’entre les hommes, 11 des obligatiıons auxquelles 1l peut pomnt
echapper; 1l QaUSS1 <«un SErVICE commande» faıre 110 du ( HSE
Homme, POUTF les hommes leur representation.

Neanmoıins, systeme proprement dıt SUT la doctrine sacerdotale
n exıiste Pas ans la lıturgıe aronıte ans etat actuel OUu OUS 1a UuUVONS,
malgre TOUT qJuC OUS deduit precedemment. L’accumulation
des residus des infiuences extra-arameennes, les UVICS manı-
festement neo-platoniıcıennes du Pseudo-Denys, OUS permettent plus
la recuperation de donnees exclus1ıves SUT le fond tradıtionnel matıiere
de «sacerdoce Kohnouto».

En effet: OUus re  Ns C 1  a, des EXpress10Ns evoquant «l’Eglıse
celeste, cCe des premiers-nes (=anges AVCC autel celeste»®?.

Ces infÄuences tranchent pPas beaucoup SUT V’ensemble des elements
descr1ptifs du sacerdoce, Mma1ls elles peuvent depister facılement. Leur

MmMontre quand meme COMMENT essayalt de les incorporer Samnls

Lrop de CONTraste aVSC la ı1gne tradıtionnelle.
En VO1C1 quelques specimens:

«CYest le Seigneur quı donna le sacerdoce AdUX humaıns terrestIres
1l les faıt des

quı1 glorıfient divmıte.
Les pretres ans V’ordre des AalSC5S,
les diacres dans celu1 des seraphıns,
les sous-dıiacres les lecteurs des esprıits vigılants »®°.
« Moise SUT le S1ina1l VIT I’interieur de la maıson de Dieu,

11l fut revetu de splendeur;
Et 11 fit selon l’ordre la ressemblance qu/’ıl avalt ans ”’Eglıse
des premiers-nes y 61
«Le char du Seigneur ans les Hauteurs est entoure de flammes,

les seraphıns S1X ailes u crient: ’Saınt, Saint’!
Voilcı qu«C L’autel est devenu char,

les pretres l’egal des seraphıns distrıbuent
le Orps eT. le Sang du KHıls de la Vierge»®°.

59 ( olo schıto, dans Rıtuel des Ordıinations «procession du pretre i

Y  L1n D D 1859 N
item Saphro du lundi erlal,; 160—61

CF Ordinatıon de l’Archidıiacre, Ps «Ramremain ».
6 1 ( Procession du NOUVCAU pretre rituel des Ordinatıons.
6 2 ( CAaAnt du Saphro du lundı; 160
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Est-1l etonnant, apres la ecture de C655 LEXTES, de TOUVver dans les offices
des petites heures ferijales (de formatıon certaınement plus tardıve ans

mıhleu plutöt monast1que) des quı referent quelque facon
dUuX infÄuences de l’Areopagıte de hierarchiıe sacerdotale celeste
angelıque, j1en quı rappelent. . «UuUNn autel celeste OUu SONT agrees les
prieres des hommes ?»®©3

”’autres infiluences font reMaaArgUCI SUFrTOUL ans les «hOoussoyo», qUC
] aıme appeler «homelijes»; Car C’est la precisement queC consıiste leur utilıte
pratiıque: instruction doctrinale SOUS forme de priere paraenetique.

Dans CCS houssoyos peut SUulvre le graphique des s1iecles de polemique
theologique leurs echos ecole d’Antioche, neoplatonısme, ortho-
doxıe, heterodoxı1e, exegese developpement dogmatıque.

Cependant, dans les partıes poet1ques des textes lıturg1ques, CZest la lıgne
primıtıve tradıtionnelle quı domine.

Les textes scripturaires AVOC les images qu’ıls evoquent SONT parsemes
dans chaque couplet, enchasses ans la mosalique des rythmes
la Biıble est enseignee Par les «offices chretiens», maıls, plus, la theologie
de P’epoque auss1ı!

S 9 Roöle du PTetLG chretien Drıere
Au MOMENT OUu le sacerdoce multiplıe efforts DOUTF garder l’uniıte de

l’Eglıse, (0)01 le «pretre chretien priere» Leiıtourgon
absorbe SCS taches de mediateur nıveau superleur ; AVOC des
hor1zons plus larges il devoue ervice de la du Christ,

precısement AduX OMEeNTS cultuels OUu les esprIits SONLT confrontes
AVCC le Chriıst lu1-meme ans l’ampleur de SO  o act1on divine humaiıne

les ames et SUT les evenements de L’histoire.
Le sacerdoce chretien priere confond facılement aVEC la notion de

mıinistere POUTC la sanctıiıficatiıon des ames, «du de l’Eglıse», de S0  -

integrite de tache, qvanıe morale doctrinale®*.
Maıs 1il est loın d’etre epulse pPaL ministere.

Le pretre-kohen role emınemmMmMent mediateur qu1 sS’exerce SUT tro1s
fronts PrincIpauxX:

I8 s’adresse Dieu, la Salnte MIeTSE, nges, Au X Apötres
Martyrs, MOT ’Eglıse trıomphante.

11 de raccrocher les hommes Dıieu, le ere SCS enfants, le
de l’Eglıse SOI hef qu1 est le Christ-Dieu®5.

(r Sedro de NSexte du jeudi, et all
( les Oralsons et le Böout de Sexte du dımanche.

6 9 En s’adressant la Saılinte Mere de Dieu, 1l lu1 rappelle SCS 1’Enfant-
Dıieu, biıen les symbolısmes qu1 la representalent dans 1’Eeriture Saıinte : « Moise
t’a prefhiguee dans le LTrOSCAU (arden et avl ton ere dans V”*arche.»
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I8 s’adresse QauUSS1 hommes, POUF les instrulre, Aans la For
(Trmite, Incarnatıon, Redemption, Marıiologıe, communı10nN des
Saınts, Vie sacramentaıre Dal le bapteme, 1’Euchariıstie le Sacer-
doce, TOUS CCS artıcles de la fo1 ans les offices leurs
mei1illeures formules ans des phrases invocatıves declaratıves)

ans les chretiennes (en rappellant les commandements
du decalogue de l’Evangıile DOUTF la Penıitence la perfection
de la VIC):

I1 s’adresse ONC l’Eglıse milıtante lu1 parle 110 de
Dieu des choses de Dieu, de L’obeissance due Dieu. En
declarant les peınes les souffrances de ”Eglıse ans monde®®,

etiItant devant les YCUX de CCUX qu1 particıpent AVOCC Iu1
offices lıturg1ques dıialogue les apötres Notre

Sejigneur®”, le pretre «Jeıtourgon » est traın dV’edifier leurs
ames, DOUTF MIEUX les incorporer Chrıist
CCS euUuX Eglıses, 1il rappelle QUSS1 OUVeENLT quUC poss1ıble les freres

trepasses, quı1 dans le Seigneur, esperant la resurrection
qu1 ONT besoin du «talo d’rahme» rosee de misericorde®8.

En dehors des offices lıturg1ques, le pretre chretien AduTa ASSUINeETr

plusieurs röles, SUTr le plan soclal,; du facteur plenipotentiaire de
S()  - mandat mediateur. Kt C’est la gu «Mmi1ss1ıon CanON1quUE», S()  . «1M-
per1um ordınatum » Seront M1s valeur. Au 1L10O du Christ; 11l AaUTa SOU-
VETLTLICTI paltre Ses ouaıilles: «Pro Chrıisto legatıone fungimur»®®, Dans
les OCCas10ons cultuelles lıturg1ques, le pretre ense1gne et sanctıfie les
ames.

Ur, qUO1QUE tant qu«C Pasteur et homme de culte, le pretre chretien
touJours dans la lignee des pretres mediateurs de LOULT CMPpS, 11 les

SUTDASSC, cependant, Dar SCS relatıons dırectes immediatement sub-
ordonnees Chrıst

Et, C’est a1Nsı JuUC le sacerdoce est le SOMMEetT de L[OUS les biıens ıiımagınables
parmı les hommes: «Sacerdotium est AaDCX omnN1ıum bonorum QUaAC SUNT in
homiıinıbus

Dans les lıvres lıturg1ques des sSyro-maronites, 11 OUS est donne de
CONSTaTter le developpement 2  une applıcatıon realıste de la theologıe
christologique sacerdotale: le but de LTOUS les offices lıturg1ques etant de
cConftfacter I’humanıte la divinıte du Christ?*

66 C Dar «Idto B’hacho demhe » du premier cantıque des vepres du mardı
(ed Jouniıeh, 1823 ıtem, 1833 ıtem, DE les deux premieres strophes du 11 cantıque
du matın du mardı.

b 7 C£. 131 du ran Brevılaıire.
6 8 C la dernliere strophe de LOUS les cantıques du Brevlaire Maronite.
69 I1 COr 520

C Goicaecheaundila, Idealısmo optımısmo Sacerdotales Surge
(Vıtori1a, Espagne) 13 (1953) Cette pensee est attrıbuee St Ignace d’Antioche
selon le Antonıo de olına,; Instruccıon de Sacerdotes, tratado P D 25

{l C Soughıto des vepres du mercredi; ed Jounıeh, 264
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Les individus chretiens, quı1 constituent l’organısme de l’Eglise CONCUC
d’une acon DICSYUC sens1ible, Ont qu’un fficace DOUTF faıre
amalgamer: C’est la du Pretre. Il esTt la cellule-mere de l’Eglıse,

S’1  ] est conscient de la reelle dignite OnNt il est Oorne, 11l deviıent la ngure
palpable de l’Eglıse; il la realıise mıin1lature devient ul-meme l’Eglıse,

1l est devenu «Jle Chrıist».
(Yest PDOUrquol, PCuUL ıre quC la meılleure priere qu’on pulsse faıre

DOUFC les pretres selon l’esprıt de la lıturgie syro-antiochienne, est 1en celle
quı SU1t

« de1gNeuUr, qu  ıls perdent Jamaıs L’illusion E la Jole supreme de SaVOIlr
de sentir qu  >  ıls SONT PRETRES KOHNE!»



Iluminationen
aus koptischen un Koptisch-arabischen Jetraevangelien als

ypen koptischer uchmalereı
VO  3

Marıa Cramer

Es <1bt 1Ur 5 vollständıg erhaltene, MIit Mınılaturen versehene
koptische und koptisch-arabische J1etraevangelıen In westeuropäıischen
Bıblıotheken Sind 6S sechs der ahl Das Manuskrıpt Huntington
Nr 14 (Anno und die Handschriuft arsha. Or (Anno
der Bodle1an Lıbrary Oxford der Codex Nr der Bıbliotheque Na-
tionale Parıs (Anno das anus  1p Copt Nr der Vatıcana
(Anno S die Handschrıiuft opte arabe Nr des Instıtut Catholique

Parıs (Anno und der Codex Or 1316 des British Museum NNO
1663)!

Das Koptische Museum Altkairo enthält das Manuskrıpt Bıbl
(Anno MIt Bıld des Evangelısten Markus, der CX »Expose
Nr 254« Iluminationen aller TEL Kvangelısten un! viele Mınıjaturen
bıblıscher Szenen (Anno 1689)* IDie Patriarchatsbibliothek Kalro be-

die Handschriuft Nr 1795 mMIit Ilumiıinationen VoNn den kEvangelısten
arkus, as und Johannes (Anno 1291)?®

Eınes der altesten, aber nıcht vollständıg erhaltenen‘ sa1ıdıschen letra-
evangelıen befindet sıch der Pıerpont Morgan Lıbrary New ork
als Manuskrıpt 569 etiwa 8 —Q Jahrhundert (AbbD Den Begınn des
Matthäusevangeliums fol 2r M17 dem 1n Rande stehenden
Paragraphenzeichen d das MIt der Inıtiale verbunden 1ST DIe
Paragraphos dieser Form 1ST 1Ur koptischen und koptisch-arabischen
Handschriften S1ie hat sıch aus der OrOon1ı1s der griechischen
Paläographie® entwiıckelt, dıe als Absatztrenner diente S1e 1ST C1inN mMi1t
Schnörkeln versehener Wınkelhaken, der sich Laufe der Jahrhunderte

koptischen Handschriften Örnament an der Blätter
entwickelte, WIC Jer auf Abhb sehen 1ST Bereıts J3 findet sıch
dıe Spıralenparagraphos, deren unterem zweı1gf örmigen nde Tauben

1le Manuskripte sınd beschrieben und textkritisch eNande be1 Horner,
T’he Goptıc ersıon of the Nezw T estament the Northern Daialect OUxford

Das Ms 02 Bıbl 1ST behandelt be1 raf Catalogue de MANUSCTYLELS arabes
chretiens CONSETDeES (Jaıre Rom 65 Nr 153 dıe Handschriuft Expose Nr 254
eb 60 Nr 147

Ebd 214, Nr 574
Vom Lukasevangelıum fehlen Blätter.

Petersen; T’he aragra Mark Coptıc Illumınate: Ornament Dor
Miıner (ed)s Studıies Art an Literature for Belle da Costa Greene (Princeton

2095 23() (mit zahlreichen Zeichnungen) ; Cramer.,; Das chrıstlıch koptische
AÄAgypten und heute (Wıesbaden 79 86
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pıcken® Das Paragraphenzeichen hıer, das den Begınn des Matthäus-
evangelıums ankündıgt, 1St Sanz besonders gut gelungen. uch farblıch
1St geschmackvoll abgestimmt”. Diese »Koron1s« kommt bıs 1n das
und Jahrhundert hınein in zahllosen koptischen und koptisch-arabischen
Manuskrıpten VOLr S1ie 1St auch das beherrschende Schmuck-Element 1n
dem 1er SCNANNTLEN Tetraevangelıum arsha. Or der Bodle1j1an Lıbrary

Oxford (Anno 13195°
Kın interessantes Flechtmusterkreuz zeıigt das Manuskrıpt Huntington

Nr der Bodle1an Library Oxford NNO fol (Abb 3}
Unter dem Querbalken sıeht MNan »Jesus Christus« und den Evangelısten
Matthäus sıtzen. Christus zeıgt sıch 1n der byzantınıschen maJjestas-domin1-
Haltung, dıie Rechte erhoben, in der Linken ein Buch Er scheint atthäus

inspirıeren, der se1n Evangelıum schreıibt. arkus, Lukas und Jo-
hannes sSiınd diesem Codex 1n hnlıcher Art schreibend als Vollblattminı1ia-

dargestellt!®. Oberhalb des Querbalkens steht 1n ZWe]1 kleinen Qua-
draten och einmal » Jesus Christus«. Das Flechtbandkreuz läßt beiden
en des Querbalkens und 1m unteren Längsbalken das gleicharmıge
koptische chleifenkreuz erkennen.

Das steinerne Hochkreuz Aus dem Jh (Abb be]1 Ahenny (In der
Grafischaft J1ıpperary 1n Irland) äßt ahnlıche Bandmuster »ohne Ende«
sehen1L. Sıe Ssind auch 1in den bekannten und berühmten iırıschen Hand-
schrıften finden 1m Book f Lindıisfarne (Anno 698)12, 1m Book of
Durrow (7: JB ) , 1mM Book of Dımma 804578 1m Book of Kells
(8.—9 und 1mM Book of Armagh (Anfang des

Die vermutliıchen Beziehungen zwıschen koptischer und irıscher Kunst
hat Paulsen 1n seinem Aufsatz Koptische und ırısche Kunst und ıhre
Ausstrahlungen auf altgermanısche Kulturen‘? untersucht. Der Verfasser
vertritt dıe Ansıcht, da{f3 Flechtbandmuster koptischen, etzten Endes
mesopotamisch-altägyptischen, überhaupt oriıentalıschen Ursprungs S1ind.
Die vermutlıch sehr frühe Christianisierung rlands durch armenische,
syrısche und aägyptische Mönche dıe och Beweiıs stellen 1St

Cramer., Zur Ornamentik ın koptischen Handschrıften des 4.—16
Kunst des ÖOrients 111 (1959) Abb

MSI Koptische uchmalereı (Recklinghausen Ja I, farbıg
Vgl Anm E
Farbig 1n der Buchmalereı, 1 '8T. E
Buchmalerei, Abb 91, 97, 101

Roe, Hıgh YOSSES of estern Ossory (Kılkenny, Archaeologıcal SOoCIetYy,
OU: Cross, Umsschlagblatt

12 Im Brıiıtish Museum.

Ebd
In der T’rinıty College Liıbrary, Dublin

Ebd
16 Ebd Sulihvan;: The 0OR of Books (Dublın 80,733 Twelve

OLOUFE: Illustrations from the 0OR of I’'rinıty College Dublın 0 1
ag 'Irıbus anrbuc. des Lindenmuseums (Stuttgart 0—8 (mıit

wertvollen Lıteraturangaben).
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1e13 vielleicht die keltisch-irische Buchmalerei entstehen. Im und Jh
wurde S1e durch dıe Wandermönche der yGrünen nsel« 1m angelsächsischen
Bereich und auf dem Kontinent verbreitet!8.

Zwel sehr Sut ausgeführte Flechtmuster-Kreuze hat der 1180 vollendete
Parıser Pergamentcodex, Bıbliotheque Natıionale, Nr 13 fol und
219 aufzuweisen. DiIie Beischrıiften lauten: IHC al  2}  CP SIC 1La

Jesus Christus, meın Erlöser, erbarme ıch meıiner (fol Vy
Abb 4) un Jesus Chriıstus, meın Gott, erbarme ıch meıiner! Der
Bischof iıchael der amıette der rechten Deltaspitze, bekennt

selbst auf fol 133 1n koptischer und arabıscher Sprache, hat dıe Hand-
chrift geschrieben und iılluminiıert. Das damals regierende geistliche
Oberhaupt der opten hefßß siıch auf fol 1in blauer Robe, dıie »Mıtra«
auf dem aup und den Krummstab 1n der Hand darstellen (Abb 5
Hınter ihm steht ein Ad1NZ 1ın Weı{l3 gekleideter, dunkelhäutiger Mann, der
ein Buch 1n der and hält Säulen und ein MI1t Blütenornamentik VCI-
zierter ogen rahmen dıe Personen. Die das »Bild« umgebende, arabısche
NSC  1It lautet: y»Im Namen des einen Gottes, 1€eS$ 1St das Bıld des heılıgen,
geistlıchen (und) verehrten Anba arkus (ELL. 1166—1189), des Patrı-
archen der großen Stadt Alexandrıen, Ägyptens un! Abessiniens, Nubiens
un der fünf Städte (Cyrenaica), des (Patrıarchen)«.

Diese 1m bohairıschen Dıalekt geschriebene Handschriıft hat keinen
arabıschen Paralleltext WI1IEe das eben anus.  1pt Huntington
Nr 147 Die hıer, 1m Parıser Codex Nr 135 den Bıldern hınzugef ügten
arabıschen ot1izen mussen später eingetragen worden Se1IN. Die Priester,
die die Manuskripte eım (Gjottesdienst benutzten, verstanden das Koptische
nıcht mehr oder 1Ur och sehr unvollkommen. Bereıts 1m a  e 706 WTr
durch en Edıkt das Arabische 1n Ägypten ZUT Kanzle1- und Schriftsprache
rklärt worden ; langsam beginnt das »Sterben der koptischen Sprache«,
dıe Von den islamıschen Machthabern bewußt ÜUre das Arabısche VCOI-

drängt wurde1?.
Die Miniaturen der Parıser koptischen Handschrıft Nr sind NUur z

geringsten el 1m 9 verhaltenen spätbyzantınıschen Stil gemalt.
Die meısten der Iluminationen Sind außerordentlich lebendig und frisch
ausgeführt, unbekümmert konventionellen »Byzantınısmus«. Da
schreıten, mıiıt Han  ewegungen gestikulıerend, dıe entrüsteten
Schriftgelehrten auf Chrıstus (Abb 6);, der gerade das Wort gesprochen
hat »Steh auf, 1mMm eın Bett und geh ach Hause !« (Mt 9,6) Freudig

Auf der internationalen Jl agung für koptische Kunst 3.—25 Julı 1963,
Hügel, Essen) hat Dr Kaitery ın das Vorhandensein irgendwelcher
Bezıehungen zwıischen Irland und Ägypten stark 1n Zweıfel SCZOSCH.

19 Makrizi, Khıtat I; 58 vgl die französısche Übersetzung Von W iıet in :
Memoires publıes Dar les membres de L’Institut Francais rcheologı1 Orientale

Caire 1V (1911—27)I; Spitta; (yrammatıkR des arabıschen Vulgärdialektes
on Agypten (1880) A KEI 11 l 968 und 075
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tragt der elahmte dıie Last Der Herr ISt, WwWIe immer 1n diesen
Minıjaturen, Mıiıttelpunkt der S7zene. Er ist 1n derselben Weise dar-
gestellt miıt dem Kreuznymbus und dem Buch 1n der Hand

Ebenso aufgeregt W1e dıie Schriftgelehrten sınd die Pharısäer ber dıe
»Heıilung Sabbat« (Mt 12,9; Abb 76 Chriıstus, wıederum Mıiıttelpunkt,
spricht ZU) Kranken »Strecke deine and qus !« und dıe »verdorrte«
wurde gesund Die Pharısäer, mıt dem Gedanken beschäftigt, WIe sSie
Christus vernıiıchten können, gestikulıeren ild Die Szene spielt 1n der
ynagoge, er der Steinfulßboden (J3anz 1n dürften vielleicht ZWel
erschrockene ünger Jesu stehen.

Erschütternd 1in ihrer Hılflosigkeit wırken dıe Lahmen, Blınden, tum-
inen und Tauben VOL Chrıstus, der aNsSTatt des Buches eine hält
(Mt 15029303 Abb 8 Dıie beiden elähmten lıegen Boden, dıe Zzwel
Blınden stutzen sıch auf einen tOC und strecken vorsichtig elIne and duUu:  N
Der au failit sıch das Hr der Stumme den Mund, »und GT1
heilte S1C«.

Mehr freudıig erregend wirkt dıe Wiıedergabe der »Berufung des 7Zöllners
Zachäus« (Lk 19, P Abb Da dıe enge siıch mıiıt »Palm«-Zweigen
drängt und iıhm die IC nımmt, ste1gt der kleine Mann auf einen Maulbeer-
feıgenbaum, Christus sehen. eın üunschen wırd belohnt Der
Herr ruft ihm »Zachäus, steige schnell herab, enn ich mufß heute 1n
deinem Hause weıilen !« DIe Apostel hınter Christus stehen miıt erstaunten

ugen da und dıe Männer dem aum INUurrenNn und*»Be1 einem
er 1St eingekehrt«.

Dramatısch 1STt dıie Darstellung der Gefangennahme Jesu (Mit 26,47;
Abb 10) Miıt Schwertern und Schildern bewehrt und mıiıt Knütteln be-
wafinet, dringen dıe Männer rechts auf Christus ein, der 1n der Muıtte
neben as steht, der den Herrn soeben durch einen Kuß auf die ange
kenntlich gemacht hat Eıner VON Jesu Begleıitern hat dem Knechte des
Hohenpriesters, dem alchus, das mıiıt dem Schwerte abgehauen.
Chrıistus berührt dıe Wunde und heilt den Mann steht klein und geduckt
VOT Jesus. Die Jünger, lınks, wenden sıch erschrocken ab Flucht.

Aufßerordentlich Jebendig und orıginell 1STt die kleine Szene des Streıites
dem Kreuze den nahtlosen Leibrock Jesu dargestellt (Jo 19,23;

Abb LT »Wır wollen ıhn nıcht zerteılen, sondern darum losen, WE

gehören soll«, scheıint der Soldat miıt dem Schwert 1in der Hand, 1n oben,
Die kleine Malere1 1STt ein Abbild derselben Darstellung 1n der

Kreuzigungsszene (Mt Z S fol V), die ı1e7r »Würfelspieler«
Fufß des Hügels hocken, auf dem dıie re1ı Kreuze stehen?®.

Eınen VON den bısherigen Manuskripten sehr verschiedenen I'yp stellt
der X Copt Nr der Vaticana dar (Anno Er kennt neben den

Buchmalereı;, Abb 133
Die Erlaubnis Z Publikation dieser Miınılaturen wurde gegeben durch Herrn
Porcher; Conservateur Chef der Bıblıotheaue Nationale Parıs.
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Darstellungen der IGE Evangelısten als Vollblattminijaturen auch Folı0s
MmMIt Zierleisten, dıe außer Flechtmustern ebentfalls geometrische und Blüten-
muster aufiwelsen (Mt 1 Abb Die Zierleiste und dıe uch-
staben des Anfangswortes IUZ00.M, »das Buch« siınd Goldblatt-
ornamentik ausgeführt, die geometrischen 1guren Sind Weıf13 gehalten
In den 1E das FKlechtmuster-»Kreuz« gebildeten chmalen Rechtecken
steht optisc und arabısch »Evangelıum ach Matthäus« eingeschrieben
C un! an rechts geben dıe Zahl der Verse des ersten apıtels

Kleine (Goldrosetten schmücken den TEext, und der Buchstabe 1ST
als (Gsoldleiste durchgezogen

Der Codex wurde Anno 1205 VO Schreiber Greorgı1s tkairo voll-
endet (fol V); dem Antonıius Kloster der arabıschen Wüste vermacht,
Vonl wıederum ach Kaiıro zurückkam Etwa VICIZ18 a  re Wr das
Manuskrıpt Kıgentum der derg1lus- und Bacchus-Kıirche Karo; 1594
brachte G1irolamo Vecchiett1 die Handschrıiuft AaUus Ägypten MIt ach
Rom Johannes Baptısta Raımundus hat S1C 1614 der Vatıcana n_
tarısch vermacht??

Das Koptische Museum Altkaıro den Codices Nr Bıbl
NNO Nr Bıbl (Anno und Nr Bıbl (Anno dem
r Vat Copt Nr sehr äahnliche vegetabile und geometrische Orna-
mentık auf. dafß iINnan annehmen kann, Kalro GCILHE Schultradıtion
koptischer uchmalereı bestanden hat

Von den Mıiınıljaturen der 165 Evangelısten des Codex Copt Nr der
Vatıcana soll jer 1L1UT Johannes MIt Marıa SCZEIEL werden (AbDb fol
288 V) Wahrscheinlich 1ST diese Darstellung einmalıg*®® er Apostel
inks, SC1NCIN Evangelıum schreibend, hınter ıhm TLUuUt sıch C IC
C1inNn Gebäude auf. Marıa steht fast beziehungslos, Orantenhaltung,
rontal neben Johannes. ber iıhr steht MaTtap GeoyY geschriıeben, C1N Aus-
druck, der auf östlıchen, griechischen Einfluß 1n weIlst. In Ägypten schriebh
INnall Q L'IS MO PISS WIC Abb ZEIST DiIie Darstellung der Marıa Orans 1ST

byzantınıschen Bereich beliıebt, 1060 der Ko1lmesıs PC
aa und Dom Von Cefaltı (Nordsıizılıen) der psı1s zwıischen

Miıchael und Gabriel dem Christusmosa1ik (Anno 1148)**
Den Evangelısten Johannes und die Marıa actans s1echt INall auf fol Iv

Manuskrıptes Or 6782 des British Museum dargestellt, das das
H Ih datıert wıird (Abb 14) Es handelt sıch nıcht GCIHES Ilumiıinatıon

Evangelıar, sondern sa1dıschen Handschriuft mMIiIt ZWCC1
Artıkeln ber den 'Tod des postels Johannes und die Mysterıen des

a Buchmalereı, Abb 18
n ebbelynck-N Lantschoot, Codices Gopticı Vatıcanı Rom

D24
Buchmalereı, 'T af. XM farbıg

Günther; Byzantınısche Kunst (Berlın 25 Demus,; The Mosaıcs
of Norman Sıcıly London Tatf und
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Apostels und der Jungfrau®®. Die Miıniatur 1St in iıhrem Ernst, ihrer
Wiürde und maltechnısch gerade 1n ihren Unebenheıiten besonders reizvoll.
Johannes tragt ber dem Unterkleid einen faltıgen Überwurf. Mıiıt einem
Buch der Hand SItzt teierlıch da Die Marıa Jactans-Darstellung geht
auf altägyptische Isıs- und Horus-Malereıen und -Plastıken zurück, dıe
INnan innerhalb des koptischen Bereiches SCIN in Relief und Malere1?”
nachahmte. Die Inschriuft auf Abb lautet: IODÄAMNHC NaNOCTOAOC
MO DIX AHNÄ&POCHOC ETOTYadah »Johannes der Apostel, Heılıge Marıa, die heilıge
Jungfrau«.

Kıne interessante T’afelmalereı, 1200, Nal hıer ZU) Vergleich g..
ZeIE S Sie aus Valltarga/Spanıen (Abb 15) Der spätbyzantınısche
Charakter der Darstellung des Johannes und der Marıa fällt sofort auf.
Zugleich zeigt siıch aber auch der mehr volkstümlıche arakter der
1inıatur des koptischen Manuskriptes, WC INanll beide Malereıen e1IN-
ander gegenüberstellt.

Der 1250 datierte koptisch-arabische Codex Nr des Institut (atho-
lıque Parıs enthält eine nzahl VOoOnl Vollblatt-Illuminationen, dıe Je
sechs Miniaturen auf stark verblaißstem Goldgrund zeigen (Abb 16, tol
LO r) Das hıer publızıerte att 1Läßt folgende biblischen Szenen sehen:
Die Auferweckung des Lazarus (Jo b  9 Christı Auferstehung (Jo 20, 1),
dıe Emmausjünger (Lk 24, 13)); die Erzählung VOIN Unglauben des IThomas
(Jo >  9 den reichen Fischfang (Jo 21310 und dıe Hımmelfahrt Christı
(Lk Die Darstellungen Sind 1m konventionell byzantınıschen Stil
gehalten ze1igt Marıa und Martha Füßen Jesu, Zzwel der Apostel DE
befreien Lazarus Von den Totenbinden Die rel Frauen leeren Grabe
un! Marıa Magdalena ( Füßen Jesu läßt Bıld sehen. Die Emmaus-
jJünger stehen 1n bittender Haltung VOTLT Christus: »Herr, bleibe be1 uUunNns

(Bıld 3 T’homas, 1m Kreise der Apostel, legt selinen Fınger 1n dıe Seliten-
wundeJesu 4), Jesus die fischendenApostel See T1iber1ias (oder

sendet S1e Aaus Fıschen, nachdem 81€E die SaAaNZC Nacht nıchts gefangen
haben 5 Christus steht auf dem erge und sSegnNeEL die
geneligten ünger en etztes Mal 6) Die arabıschen Beischriften
scheinen spater hınzugefügt se1n, als den Sınn der Minılaturen
nıcht mehr verstand.

udge, Coptıc Apocrypha ın the Dialect of er y London
'Taf. 49, 51—58 I he eg of John the Evangelıst an Apostle, 59 —74

T’he Mysterıies of St John an the oly Virgin optisc. und englisc.
26 Gramer, Das chrıstlıch-koptische Agypten, 4Ql B1n Abb 82
Arı Qui1bell, Excavatıons at SAGQgara (Kairo 1905 -1910) 1, 'L af. 41 1

A Z2 daraus WI de Grueneisen, Les Caracterıstiques de
orenz 'L ’af. 36; Cledat; Le monastere et la necropole de Bawunt 1 —3
(Kaiıro 904 - 16); daraus Chr 1Am; Die Programme der chrıstlıchen Dpsıs-Malereı
“Oo 4.—8. Fh (Wıesbaden T'a 258 1in der Buchmalereıi vgl CDn YI: VIIIL,
arbıg, und Abb 64 117

x Ars Liturgica 4() (Marıa 9aAaC Abb 3Ü und 98, Nr.
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Ein kostbares, 1m Jh auf Goldgrund bemaltes Evangelıar 1n gri1e-
chischer Sprache besitzt dıie Bodle1jan Lıbrary Oxford (Ms Gr e

rch 8 Es stellt biblische Szenen 1mM spätbyzantiınıschen Cha-
rakter dar Man kann MmMI1t der andschrıfit Parıs, Nr I vergleichen,
aber der kleine griechische CX 1st bedeutend besser erhalten.

Ilumınationen des koptisch-arabischen Evangelıars Nr Parıs siınd
teilweise die Vorbilder des 1663 datierten koptisch-arabischen Manuskriptes
Or 1316 des British Museum gewesen“?, Andere biblısche Szenen SInd
aber durchaus yeuropäisiert« wledergegeben, W1e hıer Abb IET fol 15 Vy
der Sturm auf dem Meere (Mt 8,23-25) Man sıicht gleich die »barocke«,
ywestliche« Note, VOT allem 1n der Formung der Wellen un! 1n der Art
des Schiffsbaus. Christus lıegt orn schlafend, seine Begleiter sınd in
großer nruhe und ZEeCITEN den egeln, die mıt einem ompakten Mast
verbunden s1nd. Leitbild Wr 1er JTempestas Evangelıum anctum
arabıcum (Rom 1590)39. Das Buch 1sSt mıiıt vielen farblosen Holzstichen
durchsetzt, un gerade auch be1 der Wıedergabe dieser Szene des »StUrmes«
1ST die Ähnlichkeit unverkennbar. Ebenftalls extlich gehören dıie Hand-
oschrıiften ode opte arabe Nr 1 Parıs, und das Ms Or 1316 des British
Museum zusammen ©+*. ber das 1318 datıierte Evangelıar desselben
Museums, Or 425, blieb der Schriftduktus erhalten??2.

Nur der Vollständigkeıit wiıllen se1 das 1812 datierte Manuskrıipt
Or 1317 des British Museum erwähnt??3. Es enthält primiıtıve Ilumına-
tıonen, dıe ebenfalls teilweıise ode opte arabe Nr Parıs) als Leitbild
gehabt en könnten, annn aber 1Ur ber andere Manuskrıipte hın, WwWI1Ie
eIWwa Or 1316 des British Museum. DIe Ausführung der Minıaturen 1n
Or 1317 1St aber insofern interessant, als einıge zeıgen, WIE sıch bestimmte
Motive ber Jahrhunderte hın erhalten können Anno 1250
arabe Nr 1 Parıs) und ANNO 1812 (Or 1317 des Brıitish Museum)®*,

Buchmalereı, 'L ’af. arbıg; Abb 30 89, 94, 99, 104, 109, 110, 1, 119,
132 141, 1472

30 (‚Duma Catalogue of Coptıc MSS ın the Brıtıish Museum London
Nr 1315 Anm

Die Zusammenhänge sind besten bel1 Horner ersehen: The Coptic
ersıon of the Nez0 T estament ın the Northern Dhaalect Oxford vgl 1er Anm 1:3
S1E werden auch 1n der Buchmalereı behandelt

3A GCranier Koptische Paläogra  212e (Wıesbaden Nr 6—36e
3 3 LL Catalogue, Nr 738

Buchmalerei, Abb 02 02



Schriftgebrauc un Schrittverständnis
in den Matthäus-Homilien des Johannes hrysostomus

VO  $

Hermann Eisıng
Von Johannes Chrysostomus SInd zahlreiche Homuilien überlıefert, 1ın

denen dıe Schrift bezeichnend benutzt und gedeutet wWırd, ihre
Untersuchung VoNn höchstem Interesse ist*. Wenn WITr uns dabe!1 des Um=-
fangs des Predigtwerkes auf die Homuilien 1 Matthäus-Evan-
gelıum beschränken, 1St nıcht befürchten, da{f3 INnall LUr weniger
gültige Erkenntnisse gewiınnen würde Der große Prediger geht ZWAar
eweıls von einem bestimmten lext dUS, entwickelt se1ne Gedanken 1m
Anschluß daran aber Aaus umtassender Bıbelkenntnis, da{3 ein (sesamt-
urteıl ber den Gebrauch und die Deutung der hl Schrift wohl möglıch ist?

Der Kırchenlehrer erklärt das Matthäusevangelıum nıicht, ohne hınter
das geschriebene Wort zurückzugehen. Er ennt Ja Bıbelstellen, wonach
(Jott unmıiıttelbar Offenbarungen g1bt Ihrer wurden gewürdiıgt Abraham,
Noe, Moses, Job und für das Neue Testament dıe Apostel (Hom L
Abschnıitt :3 1513 Jer 5135 wıird azu och verheißen, Giott se1n
Gesetz 1Ns Innere der Menschen legen werde, daß S1E sıch nıcht mehr
gegenseılt1g belehren mussen. Solches wırd auch dus Kor 38 herausge-
lesen, Paulus vVvVon einem TIE spricht, der 1n UNsSeTC Herzen geschrıeben
Ist, und ZWAarTr »mMI1t dem Gelst des lebendigen Giottes« (1 eshalb 1sSt
da och das geschriebene Gotteswort und se1ine Erklärung nötig ? Die
Antwort lautet: Weıl dıe Hörer der Predigt leider nıcht fien für (Giottes
Heılıgen (se1list sınd, da{fß dieser unmıiıttelbar ihnen sprechen könnte.
(J0tt hat ihnen deshalb 1n der Schrift WIEe en zweıtes rettendes
Miuttel gegeben, das deshalb besonders wichtig 1St. Die posiıtive Bedeutung
der kommt hInzu, der Herr unmıiıttelbar Von Mund
die Apostel erreichte; durch se1n geschriebenes Wort aber spricht
en Menschen C12;

Leider entspricht dieser Tatsache nıcht die Zahl der Untersuchungen den
Matthäus-Homilien. Ratha1ı hat 1918 einen Aufsatz Fohannes Chrysostomus als
Exeget, nach seinem Matthäus-Kommentar veröffentlicht |Pastor Bonus 610 (1918)
342-51]1, der anerkennenswert das Wesentliche herausstellt, aber hinsic  ch
der Dıfferenzierung und Eigenart der Exegese eine Weıiıterarbeit nötig macht

G1orglatis, IDe Lehre des Foh Chry sostomus über dıe hl Schrıft (Athen
vgl Altaner, Patrologıe®, 297) War Bemühungen nıcht erreichen.

Vgl azu eLwa die usführungen ber »Chrysostomus als Kxeget« 1n
Baur, Der eılıge Fohannes Chrysostomus und seine Zeıt München 60-71,
der 1m aNzZCH äahnlichen Ergebnissen kommt, reilich nıcht auf Eıiınzelheiten
eingehen kann und auch deshalb der Ergänzung ähıg 1st, weıl O7 sich L11UTLE auf

tellen der Matthäus-Homilien bezieht
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Dafß die Schrift Gottes Wort 1St, 1st Voraussetzung für dıe Pre-
dıgten, dıe 1m wesentlichen Sanz VO ext der Evangelıen werden,
WL die Homuilıen auch vielfach später in eine thematısche Darlegung
übergehen?. uch 1m Alten Testament spricht (Jott (15,9) Deshalb SC-
braucht Chrıstus Kreuze Ps 212; zeıgen, dafß eINESs Sinnes
Mi1t dem Vater, dem Urheber des ten JTestaments, 1St Es 1ST
Eıigenart und Zeichen des sıch offenbarenden Gottes, da{fß Propheten

Herolden hat (L17 da{fß CS geradezu als Beweıs für die Gottheit
Jesu Christ1ı gilt, dafß der Täufer se1n Prophet 1st (13, Dabe1 SE1 reilich
die andere Äußerung 1n Hom ©62,2 nıcht verschwiegen, wonach Christus
dem Moses das (jesetz übergeben hat

Aus der Würde der hl Schrift als Offenbarung (Jottes erg1ıbt sıch dıe
iıhr gebührende Ehrfurcht Man nımmt S1e 1LLUTr ZUTr Hand, nachdem dıe
Hände gewaschen S1Nd. S1ie nthält yGesänge des Hl (jeistes«. Das An-
hören der Schrift führt herrliıcher Buße (2,6); ihr Lesen befreit Vonmn
akeln (4,8) und kann gleich dem ute Christı jede Krankheıt heılen
(4,9) Fuür alle, nıcht für Mönche, 1St S1e notwendiges Heilmittel und
bedeutet S1e Schmuck und Halt Wem Gott ach 6: I Hunger g._
sandt hat, (Gottes Wort hören, der wırd durch diese Seelenspeise g_
sättigt (253)

Eıne Untersuchung der Matthäus-Homilien ann deshalb allgemeın
gültıge Erkenntnisse ber die Schriftdeutung uUuNseTrTcs Kırchenlehrers VCOI-

sprechen, weıl dieser be1 dem Blıck auf Matthäus auch dıe anderen
Evangelıen 1mM Auge hat Er nımmMt unreflektiert d da{fß dıe Evangelıen
1n der üblıchen, zıti1erten Reihenfolge auch geschrieben sind *. VCI-

zichte auf den Stammbaum Jesu, weıl später als Mt eschrıeben habe
un nıchts wıederholen wollte (4,1) Johannes Chrysostomus rag 1n
7Zusammenschau VOoll Mt und EKR; WI1e dıe verschiedenen Ereignisse auf-
einanderfolgen (4,5) Als Belege für dıe Berücksichtigung der Synoptiker
sEe1 dus einer großen Zahl VOon Stellen herausgegriffen, da{fß ZUrTr Schilderung
des Wüstenaufenthaltes auch L,.15 herangezogen wird, da{fß der Herr
yunter den wılden "TLieren« WAar (1331) Als Christus ber die Ehe spricht,
wird Mirt 19, 10 auch LO 10 berücksichtigt, wonach die unger sıch
abse1lts MI1t dem Herrn darüber besprachen, »um zeigen, WwI1Ie sehr diese
aC S1Ee beunruhigte« (62,2)° Zur Bergpredigt Mt 5,1-10 wıird dıe J3
Parallele , 24-206 beachtet, durch die Wehesprüche gegensatzmälig die
Selıgpreisungen och besonders hervorgehoben selen

Be1 der Heılung des Mannes MmMI1t der gelähmten Hand berücksichtigt
der Prediger, be1 Mit 1:2, 10 Chrıstus gefragt wiırd, ob INnan Sabbat

SO 1n der Hom ber die Schauspiele und die Unzucht; Hom 16
Orn un: Leidenschaft; Hom &9 LuUxus ZU  H$ Mildtätigkeıt

Vgl 02 den exegetischen Problemen ; 5. Rathaı1, Aa 248
‘ Joh rYyS 1e derartige psychologische Rücksichtnahmen, vgl
1004#
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heılen dürfe, während ach 3i und 6 Jesus selbst fragt Daf3
Johannes Chrysostomus beides für wahr hält, werden WITr och
beachten haben (40, 1)®

Weıl Homuilet das Johannes-Evangelium durchaus 1in der
Linie der übrıgen vangelıen sıeht, wıird Predigt des Täufers natürlıch
der Eıiınwand der Pharısäer dus Jo 8455 geltend gemacht, da{fß S1e Abraham
ZU Vater hätten (41:52) Ähnlich findet Mit 4, 10 dıe Deutung des Ta f 10

9, Von dem »Licht 1n der Finstern1is« ihre Ergänzung aus Jo 1))
daß Christus das ywahre Licht« 1ST, das 1n diese Welt kommt (14,1)

Zu den Evangelıen kommen die anderen neutestamentlichen
cChriften. 1St doch das Wort Gottes. Die Paulusbriefe stellen
freılıch eine Sanz andere Gattung dar, iıhre Verwertung aber fügt sıch guL
ein 1in die ehrhafte und paränetische UuSWEe:  ng der evangelıschen Be-
richte. Beim Hılferuf der Jünger 1m Seesturm Mit 825 lıegt nahe, MI1t

Kor 1,8.10 VOl der Bedrängnis und Errettung des Paulus sprechen.
Ausführungen ber dıe Schamlosigkeit Passch dem, Was Paulus
Phıl 3,19 geESaAST hat In der Schande finden S1e ihre Ehre«. Wenn seine
Hörer aber 1n sıch gehen und bereuen, sıeht der Prediger eine hnlıche
Situation WIeE be1 Paulus (2 Kor 2:2/638) So stehen ıhm SOSar entlegenere
Stellen des ohne weıteres ZUr Verfügung

Als Beıispıiel, WIE Von allen Seiten her die erklärenden Parallelen heran-
SCZORCH werden, Nal beachtet, wIe der Prediger be1 den Ausführungen ber
das Auftreten des 'Täufers nıcht auf die Parallelen be1 den Synoptikern
eingeht, sondern auch auf Jo 1533 Er zieht ferner das Wort VO egraben-
werden des alten Menschen aus Röm 6,4- heran, WIeE auch Kor O14
da{f3 dıe (setauften abgewaschen und geheıiligt S1Nnd. Er berücksichtigt end-
iıch auch die rage ach der Wırkung der Johannestaufe gemäflß Apg 19,4;
dıe eine auilie der Buße SCWESCH e SO wırd dıe Schrift durch die Schrift
selbst auf breiter Grundlage in durchaus gültiger Weise erklärt (dOu :
10;2)

Neben dem wırd sehr häufig das lte Jlestament predigtmäßig eIN-
gesetzt‘. Es 1st voll plastischer Gestalten und in jeder Beziehung geradeso
(sJottes Wort Was darın VO Wırken (Jottes geESaAgT 1St, verstieht Johannes
Chrysostomus VoNn der ersten Person der Gottheit Wıe Ps‚ dıe
Girofßitat Gottes, stuüurmende ogen stillen, dem Vater zuschreıbt,
wirkte Christus als Zeichen seiner göttlıchen AC das Wunder der
Stillung des Seesturms (Mt 625=27/2852)X

6  6 Vgl 02
Vgl die Statistik be1 Baur, 3Q 261 Zu den 1 extausgaben, Wwıe auch

der immer verglichenen Übersetzung VO:  } Chr aur 1n Bıblıothek der
Kırchenväter, anı (Kempen 1915-1916) 1St TEeULC. bemerken, da{f3 1Ur
verhältnısmäßig wen1g Zitate veriNnziert werden, auch Anklänge und Sa
Erwähnungen nıcht näher bezeichnet sind. TSt be1i vollständigen Belegen wurde

bar werden.
dıie Verbundenheit der Homilien ach Inhalt und orm MmMi1t der offen-
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] )as schon erwähnte Gebet des Leidenden DPs 2142 soll zugleıich
das als Wort (Jottes bezeugen und die Siıinneseinheit Christı MmMI1t dem
Vater, der dieses eben 1m inspirlert hat (88,1)

Aus olcher Bewertung des heraus hat ganz und Sarl den Charakter
einer heılıgen Schrift, dafß 6S ohne Girenze und Unterscheidung eiIwa
ZUT Deutung Von Begriffen un Öörtern 1im dıenen annn Wenn 65

darum geht, Was das Prädıikat für Josef, sEe1 ygerecht«, bedeutet (Mt E} 19),
wıird neben der gleichen Aussage für Zacharılas un! Anna ach I
auch Job L4 herangezogen, daß dıe Aussage ber Job die ber OSE:
Yrklärt (4,3) Dabe!1 wollte 0SEC seine Verlobte des scheinbaren
Ehebruchs heimlich entlassen. Weil also nıcht eifersüchtig Waäal, wıird
dıe Verwerflichkeit der Eıfersucht durch Spr 6,54 belegt und mi1t Hi 5,0
gesagt, daß S1E yerbarmungslos WI1IeE dıe Hölle« se1 (4,4) Hom 5; geht

die Erklärung der Zeıitbestimmung durch »3b1S«. MLt 125 steht Ja, da{f3
Josef seine Frau nıcht erkannte, »D1S S1E iıhren erstgeborenen Sohn gebar«.
Daß dabe1 »IS« 1m weılteren Sınne solle, Was vorher nıcht geschah,
ohne da{fß 65 nachher geschehen mußte, wırd gut belegt durch Gn Oal
da{ß der abe ach der Sintflut nıcht wiıederkam, »D1s das Wasser VON der
Erde vertrocknet war«®.

Förmliche Beweise mıiıt des finden sıch verhältnismäßig
selten, WIe etwa das Zıtat Von Sap 381 dafür, da{f3 ydıe Seelen der Gerechten
in (iJottes Hand« sınd, als Klärung der rage, ob die Seelen der Abge-
schiedenen och länger auf en siınd (28,3) üdıscher Brauch wıird
Mit 1 18 aus der Bemerkung ber dıe Schwiegersöhne des OT (Gn 19,8.14)
erschlossen, die WI1IeE Marıa schon 1M Hause der Verlobten SEWESCHN waren,

sıch aus Gn freilıch eher das Gegenteıil erg1bt (4,2)?
Gern werden Beispiele 4aUus dem gesucht, ja Reihen g_

sammelt. Rıchtiges Danksagen Bekenntnis der Sunden wıird mi1t
1nwe1ls auf dıe Jünglinge 1M Feuerofen empfohlen (Dan 3.27290.31./5,5)738
Die Fürbitte anderer hılft dem nıcht, der selber nıcht tugendhaft 1st
Dazu wırd die Fürbitte des Moses, Samuel und Jerem1as erwähnt, aber
auch DPs 48, / VO vergeblichen Pochen auf den Besıtz akkommaodiert.
1)afß azu Noe, Job und Danıiel entsprechend K7 4,14.16 angeführt werden,
1st wohl selbstverständlich (5,4) Für dıe Lehre, da{fß der Neıidıische nıcht
dem Beneıideten, sondern sıch selbst schadet, bileten natürlıch Kaın, Ksau
und Josefs Brüder sprechende Beispiele

Vergleiche aus dem Motıiven, die dem Prediger AUSs seinem
lLext begegnen, sind belıebt. Weıl 0SEe VO  e (Jott als »Sohn Davıds« aNSC-
redet wird, soll dıie Verheißungen denken, die diesem gegeben sınd
un: jetzt 1n dem So  S seliner Braut rf üullt werden. €e1 fällt dem Pre-
iger e1in, WwW1Ie ganzZ anders (Gott Pharao gesprochen hat, als Gn EZ, 10ft

elıtere Wortdeutungen 96f.
Solche erleichternde Fehldeutungen kommefi auch VOL' , vgl 02
/7u olchen moraliıschen Anwendungen vgl IO2%
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die Frau des Abraham oIng. Solches aber be1 der gehorsamen
Haltung des 0SE: nıcht nötıg (4,6)11. Dem Lob des Herrn für den Glauben
der Bewohner VOIll Nınıve (Mt >5  > der Samarıterin (Jo und der
Chanaanäerın (Mt fügt der Prediger dıe Anerkennung für die
Weıisen hinzu, dıie auf rund des Sternes glaubten (©:5):% urchtr und
Wundererlebnis für die Jünger e1m turm auf dem Meere (Mt 8,206)
werden verglichen mıit der ngst, dıe Moses zunächst VOTLT der Schlange
hatte, mit der dann die Wunderzeichen tiun konnte (Ex 4, 1—5/28,1)*3.
Als Christus ach der Teufelaustreibung den ämonen Macht gab, 1n dıe
Schweine fahren, da wurde ihres schädigenden 1uns verherr-
ıcht, W1e auch Gott verherrlicht wurde, als dem atan acht gab ber
Job (28;3)

Selbstverständliche Folgerung aus olchem Gebrauch des iIst. da{fß
oft auch als Vorbild für dıe Gläubigen diıenen kann SO gab avl den

Christen dıe ehre Z Grofßmut, als sıch Saul großmütig ZEIETE,
sıch des Könıigtums unwürdiıg fühlte und Gott die Führung überließ (8,5) .
Aus der Davıdsgeschichte zieht der Prediger weıiter die Lehre; WI1IE Be-
drängnis den Menschen fördert und sıch bewähren läßt, denn Davıd Wr
1n der Bedrängnis besser als später, ebenso die Juden 1ın der Wüste VOT
Abfall Goldenen Kalb, WI1Ie auch Salomo 1mM Qoh (3 Sagt »Besser 1sSt
CS gehen 1n en Haus des Leıds, als 1n eın Haus des Lachens« (40,5)15.

Im Anschlufß Mit 23052 bekennt siıch Johannes Chrysostomus ZUr
Eınheit des en und Neuen 1 estaments. » Wer das Neue nıcht besıitzt,
hat auch das Ite nıcht, sondern ntbehrt beıides S1Ind eben beide lesta-

mıteinander verbunden und verknüpft« €e1 gilt doch, da{fi
sıch der Prediger durchaus als ein Mensch den Verheißungen des

fühlt y»All das (was 1m steht) Wr en Sinnbild dessen, Was erst
später kommen sollte« &} Der Taube mıt dem Ölzweig ach der 1Nt-
fAut (Gn Oy1 13 folgt jetzt durch Gottes unaussprechlıche Gnadengaben»eINe Taube, die den Retter dus allem bel anzeligt und uNnls herrliche
Hofinungen weckt«. So sehr Johannes Chrysostomus die höhere Stellung
der neutestamentlichen Verheißung sıeht, versteht S1Ce nıcht als
Gegensatz. Die aufe habe Von der alten und Ordnung eNTt-
halten. »Von einem Propheten getauft werden, WwIeSs auf die alte Ordnung
hın, dıie Herabkunft des Hl elstes aber auf die NECUC« Zwischen diıesen
Ordnungen aber steht, indem 1n selner Taufe ihnen beiden die and
reicht, Jesus Christus. uch 1n der Weise steht zwıschen ıhnen, da{fß
»er die göttlıche Natur MmMI1t der menschlichen verband, das deinige mıiıt
dem Unsrigen« 22

uı Vgl auch 101
U Zur moralıschen Bewertung vgl O2+f-
13 Gegensätzliche Absıchten und Wiırkungen erschlossen, vgl 100f.

Vgl 97 ; dafß avl sıch unwürdig ühlte, 1St ohl Idealisierung.
‚J Auffallenderweise nıcht die Textform der sondern WI1Ie die Vulgata
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Eınen ganz besonderen Rang erhält das A we1l C vielen Stellen
Voraussagen VOoOonNn Chrıistus <1ibt Das bedarf ach Johannes Chryso-
STOMUS geradezu der Erfüllung 1n Chriıstus, weshalb Mrt häufig die
Formel y»Auf da{fß erf ullt würde« gebraucht (Mt Zr L3 4, 14 O
Das Heıilswerk 1St Ja vorausgesagt Der Prediger geht ın der
Annahme mess1anıscher Deutung sehr weIt. So soll der J äufer Johannes
selbst nebst Ort und KEıgenart seiner Predigt vorausgesagt se1ln >Zur Geburt Christ1ı steht be1 Mı 531 dıe Urtsangabe, 1n m 49,10 der
Termin, ort verstanden, dafß ann das Zepter Von Juda gewıchen sSE1
(6,4)16. Von alters her sSE1 auch der Stern VOorausgesagt, der dıie Barbaren
ZUT Krıippe führte ( Z)E In der LXX-Textform Is 9,5 »Sıe werden
danach verlangen, 1mM Feuer verbrannt werden, enn ein ınd 1st uns
geboren SEC1 der Schrecken der Bewohner Von Jerusalem be1 der
rage der Weıisen prophezeıt. (Mt 2,3/6,4) Vorausgesagt Ist, da{fß das olk
den Herrn bewundert, die Pharıisäer iıhn aber wütend verfolgen. Seine
Wege und Wanderungen, WIeE lehrt (Is 6 1:5) und welche Absıchten
iıh: leiten, alles das soll be1 den Propheten stehen. Is 625 und I1
dıe Ausbreıitung des Evangelıums ber dıie rde VOTAaUS Das
letzte Wort des Gekreuzigten »Es 1STt vollbracht« (Ps 2152) soll heißen,
dafß dıe Prophetenworte 1n ihm 1n Erfüllung Sind 50 bıs
1Ns kleinste die Propheten«

Bewundert wırd dabe!1 vieliacC die Genauigkeit der Voraussagen eın
Sonderfall der auch immer wılıeder benutzten Genauigkeit der bıb-
ıschen Aussage, auf dıe WITr och eingehen mussen?®. Be1 Mı 51 WIT': die
Formulierung »er wıird Von Ort hervorgehen« gebraucht, weıl Chrıstus
1n Bethlehem NUur geboren, aber nıcht geblieben sEe1 (42) Eıner SCHAUCHN
Aussage hätten dıie Juden glauben sollen Weıl S1e aber nıcht
haben, berief (Jott dıe Weıisen dus dem Morgenlande (6,3) urch diese
rfuhren die Juden Von dem Stern, während S1Ce hinwiıederum den Weisen

konnten, Was bedeutet (1 uskunit ber dıe Bedeutung des
Sternes bekamen dıie agıer in Jerusalem, Glauben den ess1as fanden
S1E nıcht, WOrIn der Prediger das Pauluswort ach Apg 13:26 erfuüullt sieht:
»Euch mußte das Wort ZUersSt verkündigt werden« (7,4) Gottes Führung
geht weıt, daß der Stern schon VOT der Geburt Jesu erschıen, enn die
Weıisen ollten der langen Reıise rechtzeitig ankommen, das 1ınd och
1n iındeln anzubeten (743)22.

Die '"Lendenz des Segens 1st natürlıch, da{f3 ın dem, der kommen wird, dıe
Herrschaft as siıch rfüullt

17 in Hom 8,3 wıird bemerkt, daß dıe Propheten nıcht VO'  - den Weıisen g-
sprochen hätten: »Sıe en weder alles vorhergesggt och alles verschwıegen«;
vgl 02

158 Vgl 01 f.
19 uch 1er nımmMt Joh Chrysostomus Rücksicht auf dıe 'Tatsächlichkeit un

Denkbarkeit der Ereignisse, vgl 102
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Bezeichnend für die Anschauung des Johannes Chrysostomus VON dem
planmäßıigen Aufbau der Evangelıen WIe auch für dıe Bewertung der
mess1anıschen Voraussagen ISt, daß €e1 eine Entwıcklung*‘ 1n der
Deutlichkeit der Aussagen ber die Natur Christ1 festgestellt WITr
Er wırd zunächst als »Führer für (ottes olk Israel« (Mt Zr ach Mı 512
und nıcht als »Sohn (Gottes« verkündet?!. Damıit dıe Menschen iıhn nämlıch
als Sohn (Jottes verstehen könnten, muüßten zunächst och viele Wunder
geschehen und die Unmündıgen iıh ach Ps’ preisen. Dann erst
kann ach der Hiımmelfahrt Ps 109 »Es sprach der Herr meınem Herrn«
auf Christus angewandt und VON ihm geglaubt werden, dafß erhöht 1St
y»Auf ihn harren dıe Völker« Is 1: 52078 Bemerkenswert 1sSt be1 solchen
geschlossenen Ausführungen w1e auch ‚5 da{fß diese messjianıschen
Stellen und Andeutungen hne besondere ausdrückliche Kennzeichnung
angeführt werden. Oftenbar spricht für Johannes Chrysostomus les VO  —3

Christus, Was 1Ur mehr oder wenıger ausdrücklich auf ıh: anwendbar 1st.
uch für das Verständniıs Marıas und Jose{fs sıecht der Kırchen-

eine Entwicklung gewollt. Von der Anrede Josefs als »Sohn Davıds«
War schon die ede (476)28 1C »Gottessohn«, sondern »Menschensohn«
(Mt 8,20; 9)’ 1025 - O habe sıch der Herr genanntT, Z Schutze
seiner Mutltter die Jungfrauengeburt verbergen. Wenn dıe Juden schon
die göttliıche Würde vieler Prophetenstellen nıcht annahmen, WI1e
hätten sS1e ıhn dann als Sohn einer Jungfrau geglaubt*® ? Als 1nwels auf
die Jungfrauengeburt wırd die Zählung der (jenerationen 1mM Stammbaum
be1 Mit angesehen (Mt WE die auf Terminangaben WIEe Gn 49, 10 und
die Jahrwochenweissagung Dan hınweıse, dıe Johannes Chrysostomus
also als revelant f ür den Zeıtpunkt der urt Christı deutet (4,2) Be1
deutlichen Hınweisen könne der Evangelıst dann ohne Furcht VOT einem
Mißverständnıiıs VO »Mann Marıens« sprechen (Mt>
An anderer te hat der rediger orge, ob Josef auch die rWa  ung
arıens als Jungfrau ruhlg hinnehmen und verstehen annn Er
iıhm Z habe Ja schon früher be1 I1sa1as davon gelesen*®. Dabe11 versteht
der Prediger freiliıch das /ıtat Is /,14 1n Mit 1221 nıcht als Erklärung
des Evangelısten für dıe Lieser, sondern sıcht darın eine elehrung für
Josef (5:2)

Es bleibt nıcht auS, dafß Johannes Chrysostomus, der ZWAaTr VOIl einem
Evangelıum ausgeht, aber die anderen berücksichtigt, immer wıieder VOT

Vgl gleiche Bestrebungen 04
} Nıcht ezüglıc er Parallelen gültig, denn 1;32 steht »Sohn des Ner-

höchsten« un! 1:35 »Sohn (sottes«.
. Vgl ebr 2,5-8
23 Vgl Röm 13423

Vgl oben 87
9  A Hıer wıird Is 7, 14 übersehen, ein1ıge Sätze später wird damıt argumentiert,

vgl 02
Hıer wird Is 7, 14 verwertet; vgl Anm 25
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exegetischen Problemen steht, die sıch Aaus dem Vergleıich verschie-
dener Berichte ergeben Er stellt sich diesen Fragen durchaus, obwohl
INan i1hm zugestehen könnte, daß C1NC Predigt eın exegetisches Kolleg 1ST
So begnügt sıch manches Mal auch MIT der Erwähnung, hne 0

Ösung biıeten Er fragt, weshalb Josefs Stammbaum gebracht wırd
der doch MI1T Christı eburt eigentlich nıchts LIun habe, 1bt aber keine
Antwort Ausdrücklich werden dıe beiden Stammbäume be1 Mt und

verglichen und die Verschiedenheit der Namen festgestellt, ferner die
Unstimmigkeıt der Generationenzahl drıtten Mit 1 1r
Wenn Johannes Chrysostomus Hom auf das gleiche Problem kommt,
versucht CIM Erklärung durch Einrechnen der babylonischen (Ge-
fangenschaft und Jesu, Was aber aum mehr 1ST als C11NEC Verlegenheıits-
lösung uch das Fehlen der Weılisen AaUus dem Morgenland be1 den anderen
Evangelısten WIF' ohne Antwort 11UTr gefragt Dafßsß Stern und Magıer
Zeugn1s für (Giottes en geben, geNUgT dem rediger aber anscheinend
nıcht, der Hörer appelliert, SIC selbst könnten och mehr darüber
5 enn »Gnb dem Weısen C11NC Gelegenheıit, un wird och GISCT
SC111« (Spr 9/6

Unser Kırchenlehrer verlangt be1 Schwierigkeiten »angesStIrCNgLES Studium
un 1e] Gebet« den 1nn Bıbelstelle verstehen, WEenNnn s
sıch LUr Erkenntnisse ber begleitende Umstände handelt (6 Be1 dem
oroßen Geheimnis der VO HI (Ge1lst gewirkten Empfängnis Jung-
frau aber solle der 1INnwels auf den Urheber des Wunders alle Einwände
und Fragen erledigen Man ınfach glauben, Was geoffenbart worden
IST, und nıcht grübeln ber das, Was geheim gehalten worden 1ST (4

In vielen Fällen wıird eine rklärung aber durchaus versucht bzgl]l
der verschiedenen Nachrichten dus der C4 ht eshalb
etwa wurde die Jungfrau Marıa VOT der Empfängnıis durch nge
belehrt LK -  $ Josef aber erst VOT der Geburt (Mit 1 25/4 5)2
Josefs Gottesfurcht sollte durch dieses Zögern offenbar werden Mıiıt den
Schwierigkeıiten, die die verschiedenen Ortsveränderungen be1 Mt (2 13
und (2 39) nebeneinander machen, wıird der rediger fert1g, dafß

das Von Berichtete VOLT die Flucht ach Agypten legt, da{f dıe h!
Famıilıie erst VoNn der Reinigung ı JTempel ach Nazareth SCZOSCH SCI, von
dort ach Ägypten. eın Argument 1ST, da{fß der Engel doch nıcht durch
die Aufforderung, ach Ägypten flıehen, ZUT Verletzung des (sesetzes
(Ex {2 aufgefordert en könnte (9, 4)

Eın Problem tellen dıie verschiedenen Berichte ber Jünger-
berufungen dar Johannes Chrysostomus unterscheidet zwischen den
Berichten, indem sowohl für wahr hält, dafß etwa Petrus einmal durch
Andreas (Jo, 1 42), einmal unmıiıttelbar ZU Herrn gekommen SC1

(Mt S} Unterschiede beständen auch durch verschiedene Orte?”? und

KEınmal be1l Jo 28 25 Jordan, das andere Mal nach Mit 18 NSee
Grenezareth
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verschiedene Bereitwilligkeit DA Nachfolge. Diese Verschiedenheiten
werden ach Meinung des Kırchenlehrers verständlıch, WECNN InNnan die
Gefangennehmung des Johannes einplant, un dafß Jesus sıch damals
ach Galıläa zurückgezogen (Mt 4,12) und dıe Jünger ireigegeben habe
Später habe s$1e erneut und für immer berufen

Als weıteres Beispiel selen dıe Parallelen ber dıe Heılung des einen oder
der Zzwel Besessenen VO Gadara, bzw (ijerasa >8'3> Mk5, 1-20;

8,26-39) erwähnt. Der Prediger nımmt auch 1er keine ausschließende
Gegensätzlichkeit d sondern sıch M1t der Erklärung, habe nıcht
SESAZT, da{fß Kn 1U eın Besessener SCWESCH sel, sondern habe den
schlımmsten erwähnt (28;2) Solche Erklärung geht freilıch schon weit
ber manche Deutung sılent10 hinaus, die der Prediger WagTtT, Wwomıt
WIT uns och beschäftigen haben?®s

In Hom 89, 1 handelt der Prediger ber das VONn den Hohenpriestern
un Pharısäern erwähnte Wort des Heılandes, werde 1n C agen
auferstehen (Mt- Johannes Chrysostomus findet diesen usspruc
nırgendwo 9 verwelst aber auf das Vorbild des Jonas (Mt 12,40)
Wo bleibt da der 1NWels auf die Leidensweissagungen Mt 1672185 PER28
und 20 19 » Wenige Sätze späater freilıch erwähnt der Prediger, da{fß der Herr

seinen posteln immer wıieder geSagt habe, werde drıtten Tage
auferstehen

Be1 der praktıschen Auseinandersetzung mi1t olchen Schwierigkeıiten
ergeben sıch 1n den Homiuilien Aussagen grundsätzlicher A Ja geradezu
eXEeRELISCHE Prinzıpilen. Ausführlich werden Hom s die Grund-
wahrheiten des christlıchen aubens aufgezählt, 1n denen 6S 1n den heilıgen
Schriften keinen Wıderspruch geben annn Dort wırd auch betont, da{fß
dıe Verschiedenheiten scheinbar Sind. Be1 scheinbarer Verschieden-
eıt sınd beide Berichte wahr (4,5; 14,2) Dafß der Prediger dabe!1 nıcht
1Ur behauptet, sondern auch entsprechende Erklärungen versucht, konnten
WITr gerade vorher feststellen. DIie Evangelıen werden als planvolle und
organısche Einheiten angesehen, nıcht 1Ur jedes für sich: sondern auch 1
Vergleich mıteinander 133) Unterschiede (1,4) und Auslassungen
sollen och keine Wıdersprüche bedeuten. Wenn S1e Verschiedenes bringen,
erganzen dıe Evangelıen einander, WeNnN S1e Gleiches berichten, bestätigen
S1Ce sıch Z Die Verschiedenheiten in nebensächlichen Dıngen sollen
gerade auf dıe Hauptsachen hinweıisen (132) Unter 1Nnwels auf L1SEE
VO Zerfallen des Reıches, das 1n sıch selbst une1ins 1Sst, sıecht Johannes
Chrysostomus 1mM Fortbestand der christlıchen Relıgion en entscheidendes
Zeichen, da{f3 keine Wıdersprüche vorlıegen können, WI1IE 6S auch en yglän-
zendes Zeichen der Kraft des Hl elistes 1St, S1e dıe Menschen azu
ewegt, sıch MmMI1t dem Notwendigen und Wiıchtigen abzugeben, und sol-
cher unbedeutenden Nebensächlichkeiten keinen Schaden nehmen I« (3)

Vgl 99 f£.
2Q 1ne häufige Inkonsequenz, vgl 90 und 95



Schriftgebrauc un Schriftverständnis

Auf olcher Überzeugung fußend gıbt sıch der Homiuilet Aa1lls Überlegen
un! Vergleichen, enn InNnan musse eweıls dıe Sıtuation einer Aussage
beachten und ZUTr riıchtigen Erkenntnis ihres Inhaltes Parallelen heran-
ziehen. Hom 9,5 geht Von der Wertlosigkeıit der weltlichen ınge dUus
und begegnet dann dem Eiınwand aus Röm 11;28; da{fs uns dıie Juden lıeb
selen »WESCH ihrer Väter«. Zunächst bringt CT azu Stellen Von der Nıchtig-
eıt der fleischlıchen Abstammung un erklärt den 1NWeIls auf die Juden
als »Lieblinge der Väter wiıillen« aus der Tendenz dıe Heı1iden-
chrısten, ydıe sıch auf iıhren Glauben zuvıel einbildeten« (9;5) Wenn
Johannes Chrysostomus 1er dem Paulus auch wohl nıcht Sanz gerecht
wırd, 1St doch se1n Prinzıp deutlıch, INall musse jede Stelle 4aus Zusammen-
hang und Sıtuation verstehen.

Als weıteres Prinziıp der Erklärung wırd eine Unterscheidung zwıschen
Inhalt und Darstellung gefordert: »Etwas anderes 1St dıe wirklıche
dche; anderes die Aaus Zweckmäßigkeitsgründen gewählte un! für
den Augenblıck passende Form iıhrer Erscheinung« Das wırd aNSC-
wandt auf die Erscheinung des Hl eistes 1n Gestalt einer Taube (Mt D 16)
Aus der Darstellungsform dürfe INall 1er nıcht auf den Rang des Erschienenen
schlıeßen, indem INanl etwa SapcC, der dler se1 doch mehr als eine au
oder dıe Offenbarungen (Jottes durch Cherubim ständen er

Die ac gıilt grundsätzlıch auch mehr als der N ame. Von der Sache
her annn das ınd des Propheten Isa1as »Eıle-Beute; Raube-bald« heißen
(Is 052)5 obwohl 6S ohl nıcht gerufen wurde. Aus diesem Vergleich
tolgert der rediger, das Jesus Chrıistus Mit 123 Immanuel gSCeNANNT ST
aber doch nıcht hıef SO ann auch 107 als yStadt der Gerechtigkeit«
gepriesen werden, WAaSs S1e der acC ach ISst, während ıhr wirklıcher
Name anders lautet (5;2)

Exegetisches Problem für einen Prediger, der immer CII das 1n
Beziehung ZUu sıeht, 1sSt natürlıch auch die rage ach Weissagung
und Erfüllung. Waıchtiger Grundsatz 1St da, dafß oft Zzwel Dinge IT
einander verbunden geoffenbart S1Nnd. Das eine erfüllt sıch bald, damıt

VonNn seliner Erfüllung her den Glauben gewinne, dafß auch das andere
eintreften wıird (11,5) Ferner soll der Prophetie eigentümlıch se1n, da{f

VON dem Eınen ausgesagt sel, 1mM anderen seine Erfüllung
en Das wırd durch die Prophetie »Aus Ägypten berief ich meınen
Sohn« (Mt 2 15) belegt. Das könnten doch nıcht dıe Juden se1n, dıe das
Goldene alb angebetet hätten und keineswegs (Jottes So  E SCNANNL
werden könnten?®. Beweise aus Parallelen ndet der rediger 1in Jakobs
Strafspruch Sımeon und LevI1 (Gn 5  -  > der erst deren Nach-
kommen sıch rTülte,; WIe Noes Fluch ber Kanaan (Gn 9,25) erst 1M L.os
der G1beoniten (Jos sıch erf üllt habe uch Isaaks egen ber o
(Gn 217,27-29) Wwelse auf Erfüllung in den Nachkommen hın, da Jakob
selbst Furcht VOTLT Ksau gehabt habe (Gn 32,8/8,4)

3 U Natürliıch bezieht sıch (Js 11:1 doch auf dıe Israelıten.
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Allgemeine un grundsätzlıche Anschauung is6 da{fß dıe Offenbarung
immer größerer Deutlichkeit sıch entwıckelt (3 2) Christiı Päda-

gogik bringt 6S MI1t sıch, da{f3 zweiıerle1 VOoraussagt, eines, Wds sıch jer
auf Erden erfüllt und den Glauben fördert, damıt das Zweıte sıch 1n der
zuküniftigen Welt erf ülle Beispiel dafür 1St, da{fß Johannes auf
Christus hingewliesen Hät: der mMiıt dem Hl (Geiste taufen würde (Mt 3 1:}
Jo 1333) Deshalb ollten WITr das andere Zukünftige glauben, daß

dıe Ungläubigen in unauslöschlıchem Feuer verbrennen würde

In gleicher Weiıse können dıe Heılstaten Christı zweiıerlel ezeichnen;
nämlıch ach rückwärts Erfüllung und Abschlufß des Alten Bundes und
auch Anfang und Verheißung für den Neuen und Am Beispiel der
Taufe Jesu WITr das erklärt WIE auch durch se1n Osterfest: »Wıe 6s M1t
dem Osterfest geschah, geschieht 6S auch MmMi1t der aufe uch Ort
hat Christus e1 Ostern gefelert, aber das eine als Schlufs und Ende,
das andere als Anfang«

Interessieren würde noch, ob der rediger sıch einmal dıe rage stellt,
ob das in der Schrift Berichtete auch wirklıch geschehen 1sSt Er
eroörtert s1e kurz, Von den ämonen spricht, dıe in die Schweine
fahren Er kennt dabe] das symbolısche Verständniis?! VOILl Menschen, die,
Von ämonen besessen, WwI1e dıe Schweine sınd, und benutzt CS aber
sıecht dıe Wıiırklichkeit dieses Geschehnisses dadurch bewilesen, da{f3 die
Schweine eben ertrunken Sind (28,4) Ausführlich und mıiıt offenbarem
vıitalen Interesse geht auf diese rage e1n, Von der Geschichtlich-
eıt der Auferstehung spricht (90, 1 Mit 26) 173 Er ertet dıie Zeichen
Finsternis, nge. und Erdbeben als gute Beglaubigung. Der Herr 1st quf-
erstanden, als och viele Wächter das rab bewachten un! versiegelt
War Wıe sollten dıe feigen, hılflosen und ungebildeten Jünger den
Leichnam stehlen ” S1e mußten nıcht 1Ur dıie aC der Juden fürchten,
sondern hätten auch be1 ihren Bemühungen MI1T dem schweren Stein
un den durch yrrhe zusammengeklebten Tüchern dıe schlafenden
Wächter geweckt

Der aufmerksam wertende Leser wıird schon gefunden a en?_ dafß
Prediger dıe hl Schrift SAalNZ erforscht, weıl der ber-

ZCUSUNS iSt, da{fß S1E sıch miıt großer enauigkeıt ausdrückt (4,6)
Dementsprechend ordert häufger azu auf,; auf alles acht
geben (10563 LL Wıe der Prediger den Lext prüft und deutet,
ze1gt dıe Beurteiulung der Versuchung Jesu (Mt „1-11 Benutzung
VO  3 Ps Er Yklärt dıe Anwendung dieses Psalmwortes durch Satan
f ür falsch, we1l der salm gar nıcht Tate; sich hinabzustürzen. Ferner
werde nıcht Christus angeredet, also könne dıesen nıcht betreffen.
Christus habe den frechen Mifßbrauch der Schrift nıcht wıderlegt, we1l
CS absurd sel, dem HE (sottes nahezulegen in den
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Seligpreisungen (Mt „1-10 werden die Jünger nıcht angeredet??;
zeigen, daß eLiwa dıie für alle gilt, die AL I1 S1Ind 415; 3 FEıfer und großes
Verlangen gebührt der Gerechtigkeıit, Was durch unger und Durst aus-

gedrückt WIF'! Wenn be1 der etzten Selıgpreisung derjenigen, dıe
Verfolgung leıden, eine Anrede erfolgt, annn erg1bt siıch Aaus der Formu-
herung, daß doch alle gemeınt sınd, die den Weg HRC Verfolgungen
gehen Ähnlich werden die Jünger angeredet, WCLN Christus ihnen mı1t
Mt 28 20 verspricht, werde DIs Alls nde der Welilt be1 ihnen bleiben.
WDa beweiıst aber dıe Angabe »DI1s Aanls nde der Welt«, da{fß eine Verheißung
ber die Lebenszeit der Jünger hınaus für alle Menschen gemeınnt 1St (15; 1)

Genaue Ausdrucksweise neben freierer ortwahl macht dem Kırchen-
schaffen, dıe Evangelıen Von Marıa und oSe sprechen.

e1m Auftrag osef, ydas iınd und se1ine Multter« nehmen und ach
yÄgypten« fliehen (Mt 2,250); WITF'! Rücksicht auf dıe Jungfrauengeburt
SCHOMMCN, nachdem 0SE darüber belehrt worden 1STt (8:2) Vorher
WIrd 0SE:Z »Fürchte diıch nıcht, Marıa, eın Weıb, dır nehmen«
(Mt L 20)i Johannes Chrysostomus hält diese Bezeichnung für möglıch,
weıl die hl auch erlobte Mann und Frau Er sıeht 1n dieser
Bezeichnung eine beabsıchtigte Aussage des Inhalts, da{f3 sıch Marıa nıcht
veriehlt habe, Ja, versteht »Zusichnehmen« qals »Bei-sıch-Behalten«, we1l
0SEe: sıch durch seine Überlegungen eigentlich schon 1mM (seliste Von iıhr
gELITENNT hatte (4,6

Die Genauigkeit, die der Prediger dem lext zuschreibt, erstreckt
sıch SOSar auf dıe Wahl bestimmter Worte SO spendete der Täuter
eine auie der Buiße (Mk 1,4), nıcht der Sündenvergebung, weıl dıiese
das Opfer Chriıstiı voraüssetit Das Wort (sJottes WIrd überall VCI-
kündet werden, Was nıcht heißt ANSCHOININMN werden (1055; 7932) Wenn
die Axt schon die Wurzel gelegt 1St (Mt Z 10), Sagt »scChOnN«, VO

baldıgen Gericht gesprochen werde {Er WITr sein olk erlösen Von
selinen Sünden« (Mt B2D); enthält den Gedanken, da{fß das verheißene
iınd (Jottes Sohn ISt, dem das Oolk gehört (4,7) In der Tendenz des Bıldes
INag auch och hıegen und begründet se1n, da{f3 Johannes der Täufer
sıch nıcht würdig fühlt, Jesu nıcht nıcht dıie Schuhe, sondern nıcht
einmal dıe Schuhriemen lösen (Jo-

Andere usf ührungen des Predigers freilıch steigern und übersteigern
ohl dıe Genauigkeıit, ohne sıch falsch deuten. Der unfruchtbare
aum wiıird ausgehauen und 1Ns Feuer geworfen, WaSs eine doppelte Strafe
ausdrücken soll (1 1,4) Wenn Christus unNns der Fürsorge (Jottes versıichert,
un: ausdrückt, »Del euch« die Haare des Hauptes gezählt
SInd (Mt >5  9 dann soll das heıilen, dafß (Gott sıich nıcht LLUT allgemeın

die Menschen kümmert, sondern jeden einzelnen Herodes
Sagt den Weıisen deshalb »Forschet ach dem Kınde« (Mt 2.8); we1l

3 Wo sıch l1er mM1t der Anredeform beschäftigt, übersieht der rediger fre1-
iıch dıe Parallele be1 LK, dıe einen Eıinwand iıh ergeben würde ; vgl 9072
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CS nıcht önıg NENNECN 11l (7,3) (rJenau soll InNnan auch beachten, da{fß
die Weisen ZuUerst durch einen Stern, dann aber durch einen Engel®® be-
ehrt wurden (Mt >5 Sıe sind Ja inzwıschen durch priesterlichen
Dienst erhöht, indem S1E dem Kınde pfer dargebracht en (755)
Als die Famılie ach Galıläa zurückkehren soll, lautet der göttlıche
trag nıcht y»flieche«, WIE VOT der Reise ach Ägypten, sondern yziehe«
(Mt 245:20) ZU Ausdruck dessen, dafß 1m Heıilsgeschehen Zeıten der
Bedrängnıis mit Zeıiten der uhe abwechseln (9,4)

Dıie SCHNAUC Beobachtung des Kıiırchenvaters durchleuchtet möglıchst
auch die Wörter selbst, WOZU oben?%? schon eingegangen wurde auf
den Begrift der »Gerechtigkeit« und dıe Zeıtbestimmung durch »D1S«.
Weıiıl be1 Untersuchung der Handlungsabfolge der Meınung SC-
kommen ISt, Mt bıete die hıstorische olge der Ereignisse, aber nıcht
ukas (28:1)3 sıeht sıch auch veranla{it untersuchen, Was »In jenen
lagen« heißt (Mit 3, O Er Jegt dar, da{fß dadurch nıcht die olge auf
das Vorhergehende ausgedrückt werde, sondern der Zeıtpunkt des 1mM
folgenden Berichteten (10;1) Ähnlich untersucht dıe Anwendung der
Formel » Wer fassen kann, der fasse CS« (Mt und kommt der
Erkenntnis, Jesus be1 wichtigen ıngen reden plege
Johannes Chrysostomus erklärt, da{fß der Name y JeSUS« nıcht griechisch,
sondern hebräisch sSe1i und Soter Erlöser heiße, yweıl se1IN olk e—
ÖStTEe« (Mt 1K25/22) uch den Personennamen des manche
tiefen Gedanken, dıe 1e] ZU Verständnıiıs des beitragen, da sS1e nıcht
durch ufall gegeben Sind. Er verschweigt unls aber leider dıe Von ıhm
gemeınten Namen und iıhre eu (4,2) uch Bethlehem versteht

übersetzen als »Haus des geistigen Brotes« (735) Von Zorobabel Sagt CT,
dafß dıie Leute, die syrisch können, 65 VOL einem olchen verstehen, »der 1n

auf die Welt kam« (/52) Geradezu Wortuntersuchung WITF: g_
trıeben, der Kırchenvater mit dem Eıiınwand rechnet, yJungfrau« 1ın
Is 1 Ware einfach als yNunges Mädchen« verstehen. Er welst auf dıe
Übersetzung der Siebzig hın, weıl 1n iıhr viele und ber hundert Jahre
VOT Chrıistus tätıge Übersetzer übereinstimmende Aussage EUNn. Er belegt
durch Parallelstellen, da{ß Mmunges Mädchen« auch für »Jungfrau« gebraucht
würde. Besonders aber welst darauf hın, da{f3 ach Is f 1 Ja eiIn Zeichen
erfolgen musse, Was 1n Ungewöhnlıchem WI1e dem Gebären einer
Jungfrau bestehen onne (55 Wenn Mit 24, 14 dıe Verkündigung des
Evangelıums Zeugn1s für alle Völker« verheißt, dann wird »ZUum

Zeugn1s« gleich »ZUum Gericht, ZUT Anklage, ZUrTr Verdammung derer:; dıe
nıcht glauben« verstanden (10,6) »Seinem er anhangen« Mirt 19,5 sSE1

formulıert, die Unzertrennlichkeit der Ehe anzudeuten
Erwartungsgemäß enthalten gerade dıe Ausführungen ber die Berg-

predigt manche Wortdefinitionen. Den Besitz der rde als ohn der

oiec symbolhaftes Verständnis sich häufiger, vgl 103
3 4 Vgl oben 87
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Sanftmütigen ach Mit 55 versteht Johannes Chrysostomus Vonl irdischem
Lohn, weiıl 1n der Schrift nırgendwo eine geist1ige rde finden se1
(1553) Seiner Gewohnheit entsprechend führt für dieses Verständnis
eine er Von Bıbelstellen d1Il, darunter freiliıch auch Jesu Wort Kreuze

den Schächer: Heute och WIrst du be1 mir se1n 1M Paradıese (Lk 5  9
das des y»heute« auch Von irdıschem ohn versteht. och scheint
ULSCcCI Prediger seliner Sache nıcht siıcher se1n, denn Hom 55 ze1igt

das Bestreben, 1n usammenhang MIit der Deutung von »Hımmel« 1in
den Selıgpreisungen das Irdische auszuschließen. Der Herr brauche für
die Belohnung nıcht immer Hımmel, sondern verschiıedene Namen. Rıch-
tungweisend 1STt ihm da das yselig«, das als Trte Z hıiımmlıschen
10  S betrachtet®>.

Johannes Chrysostomus 1St nıcht bestrebt, exegetische Wıssenschaft
treiıben, sondern 1st VOTLT allem SallZ und Sal Prediger; der seine Worte
wirkungsvoll setfzen we1l und reich und groß% edanken 1St Diese
entzünden und entwıickeln sıich der Bıbel, worıin S1e eiINne gute Grund-
lage, reichliıch Materı1al und eine tige Rıchtschnur en Gerade hın-
sichtliıch der soeben beobachteten Genauigkeıt der bıblıschen Formu-
hıerungen überfragt mManc den lext Der Versucher spricht r
Jesus A41ll.: » Wenn du (J0ttes Sohn bist« (Mit 4,3), Was Johannes Chryso-
STOMUS wörtlich nımmt, ach dem Grund dieses möglıchen
Zweiıfels forscht und meınt, atan SE1 wirklıiıch 1m Zweıfel SCWCSCH, ob
Jesus Mensch oder (GiO0tt se1 d3;2) Vermöge der SCHAUCH eachtung ler
Umstände empfindet der Prediger einen Wıderspruch darın, daß dıe
Pharısäer ZU 'T äufer kommen doch wohl ein Zeichen der Buße
aber trotzdem von 1hm SC getadelt werden (Mt 3TE Er erklärt
dadurch, daß (G0tt ihm deren geheime Gedanken geoffenbart habe 4151
In DPs 3615 werden WIT gemahnt, dem Frieden ynachzujagen«, WAaSs der
Prediger für einen bezeichnenden Ausdruck hält Wır hätten ihn ja VCI-
trıeben und ZUum Hımmel verwlesen, könnten ıhn aber erlangen, WC WITr

wollten (1056) uch da{3 dıe Apostel ‚$ S1Ee ihre abge-
nutzten Netze Aıcken mußten (Mt 4,21), weil S1Ee sıch keine hätten
kaufen können, ist wohl eine Übertreibung des Predigers (14,2)

Nıcht selten unterlaufen dem Kırchenlehrer Steigerungen des Bıbel-
inhaltes, die sehr ZUTLC Schwarz-Weils-Maliereı tühren In der Hom
stellt recht eindringlich die Frömmigkeıt Davıds heraus. Saul steht
ihm gegenüber als Iyrann, Vater- und Brudermörder, übermütig und
wutschnaubend. Wenn Davıd dabe!1 dankbar se1in sSo f ür das viele
Böse, das Saul ıhm zuf ügt, 1St das Aaus Psö wohl andeutungs-
welse belegen 3i Nach Hom 62,4 gab 6S keinen schlımmeren Menschen
als Saul, keinen geraderen und einf ältigeren als _David. Indem der Prediger

3 5 Auf die Parallelbezeichnung »Reich (Jottes« be1ı 6, 20 U: un:! die rage
der ora der Gottesherrschaft 1n Christus geht der Kirchenlehrer nıcht e1n,
obwohl synoptischen Vergleich 1e
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Hom Hörer ZUm Lesen der Schrift auffordert und ihnen
C1iNCN Spiegel der die Bekehrung erleichtert, vorhalten wıll

auch auf die ünglınge Feuerofen hın (Dan DiIiese hätten Feuer-
ofen unauf hörlich ihre Süunden ekannt, hätten hieber als Bettler Hofe
gelebt, als den Süundern unter ach wohnen Das kann
aus Dan chlecht erschließen her 1bt 6S der Ps 11 Her wobel
der Prediger aber besser nıcht vonl der Freude der Herrlichkeit des
Tempels gesprochen hätte, WAas Psalm steht, doch der Wiıirklıchkeit
wlderspricht (4 I1} Wenn Johannes Chrysostomus folgen wollten,
dann War Herodes, als die Weılisen nıcht ihm zurückkehrten (Mt 16)
VOT Zorn ast erstickt Er hätte sıch vonl Umgebung nıcht beruhigen
lassen, sondern hätte Schaden och den DO gehabt Das 1ST
freie Ausmalung der biblischen Nachrichten (83,2

Überwog bisher die Eıgenart des plastısch schildernden Predigers,
begıibt anderen Stellen sıch der Von der Tiıefsinnigkeit

J1 extes überzeugte Lehrer auf unsıiıchere Wege Es INas och angehen,
da{f be1 Mt das »kann« yGiott kann AUus diesen Steinen« beachtet,

absıchtlıch nıcht heiße »er hat« Die Hörer sollten Ja nıcht mutlos
werden und glauben, ihre Verwerfung SC1 entschıeden »Kınder« önne
Ott erwecken, nıcht Menschen erwähnt, weıl SEWACNT werden
sollte VOL Heischliıchen Vorstellungen (11 Gott hätte durch All-
macht den Israeliten die Reichtümer der Ägypter übereignen können,
äßt erstere aber MI1tL LAst und heimlıch vorgehen (Ex Al 11 DE 25f Da
amıt (Gi0ttes orgehen och eindrucksvoller SC1 (3 Wenn dıe Kınder
Vonll Bethlehem ohne Sünden geLOTEL wurden, dann ihr 'T’od und ihr
Hımmelsglück keıin achte1 SO argumentiert der Prediger Er hat aber
das Bedenken, S1C hätten och große gute Laten verrichten können In
diesem Falle hätte Gott S1C nıcht sterben lassen, der doch SOSar Sünder
grober Langmut ertragt (9,3 Liegt da nıcht die Folgerung nahe, da{fß
die Kinder also wohl keine guten 'Taten erwarten leßen » hnlich Selt-

erg1bt weitgehendes Überlegen hinsiıchtlich der Jahre Christı
bis aufe (LKK 3; 23) Dieser SC1 bıs Zeıt dem esetze
geblieben, da der Mensch alle Süunden getan haben kann Krst dann wollte

durch aufe das Gesetz aufheben, amıt CS nıcht aussähe, als
habe c deshalb aufgehoben, weiıl csS selbst nıcht halten konnte eie 1)
Weshalb kommen nge ferner erst ach der etzten Versuchung Jesus
(Mt lır Nach Johannes Chrysostomus hätten S1IC vorher leicht den
Versucher verscheucht en dieser seltsamen Erklärung wıll der Pre-
diger aber der Mahnung?® WINNCNH, iINnan solle den Sleg ber
den Teufel CEITINSCH, amıft dann nge. CiNem Beıifall und Geleit gewähren
(13 4) Das bohrende Fragen beschäftigt siıch auch MT dem Begınn der
Bergpredigt Dort heißt »Er öffnete SC1IHCNHN Mund« (Mt D} weıl
Chrıistus hier durch Worte wirkt aber auch er reden läßt

3 6 Mor:  SC Wınke hebt der Prediger; vgl 102f
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Angeredet werden dıe ünger Sıe sollten Schwieriges verstehen und
den anderen verständlıch weıtergeben. »Auf diese Weise WAaren auch die
übrıgen genötigt, besser achtzugeben, als WCNN allen gesprochen
hätte«. So erklärt der Prediger, da{fiß Christus die ünger anredete, aber
doch für alle sprach IS Christus hat für die Menschen Wunder -
wirkt, nicht für die Apostel Weıl diese SiE aber sahen, hätten S1E gleich-
gültig werden können. Deshalb sollen S1Ee durch den Seesturm (Mt 8,23-27)
AUs diıeser Gefahr befreıt werden. Christus nımmt S1IE €e1 für sıch alleın,

S1e bessern, amıt s1e auch nıcht VOIN olke als Kleingläubige VOI-
achtet werden (9.5)2%

Wurde soeben eine Reihe vVvon en aufgezählt, denen der kritische
Exeget dem Kırchenlehrer nıcht mehr folgen wird, muß doch _

erkennen, daß diese Überspitzungen AaUus einer riıchtigen Grundhaltung
hervorgehen. Die Schrift wird, WE VO: Wortlaut ausgeht, für
fast ohne Grenze inhaltsreich und bedeutungsvoll angesehen. Der Pre-
iger arbeıtet MIt großem Vertrauen in den gesunden, gläubig erleuchteten
Menschenverstand. Er dem Siıchhineindenken (iottes Absıchten
und menschliche Motive und Überlegungen der biblıischen Personen 1e1

Der große Kırchenlehrer Wa aber och mehr Er geht nıcht der
rage nach, weshalb und WIeE gesagt ISt, sondern auch der anderen,
weshalb nıcht geESAaAST 1st Da 1sSt allerdings eIin behutsames
Fragen nöt1g, denn CS müßte ja zunächst einmal bewlesen werden, daß
hätte gL werden mussen. Kür Johannes Chrysostomus aber genügt
anscheinend schon die Tatsache, dafß AaUus dem Schweigen sich eine gute
ehre ziehen 1ä13t der sıch Schwierigkeiten lösen un! vermeıden lassen.
Wır fanden ja schon die Verlegenheıitslösung, habe nıcht von
einem Besessenen Von (jerasa berichtet und damit die Möglichkeıit g_
lassen, daß 685 in Wirklichkeit Zzwel waren®®.

Be1 der Voraussage der eburt Jesu heißt 6S (Mt 1210 Hr wird se1n
olk erlösen Von seinen Sünden«. Die Heıiden sollen dabe!1 nıcht erwähnt
se1n, die Juden nıcht sofort irrıtieren. Tieferem Verständnıis ach
könnten die He1iden aber doch auch gemeıint se1n, SOWeIlt sS1e durch den
Glauben Chrıistus angehören (4,7) Der Verheißung ach soll Marıa einen
Sohn gebären, wobe!l dem OSe nıcht g wird »Sıe soll dır gebären«.
Das soll bedeuten, S1e chenke ihn der SaNZCH Welt (4,6) Be1 der Auftf-
forderung des Engels osef, ach Ägypten fiiehen (Mt 2513); VCT-
m10t der rchenlehrer die Zusage, der Engel wolle mitgehen. Darın
s1ieht eine wichtige Andeutung, denn Marıa und 0SE hatten ja 1n dem
Jesuskiınd einen mächtigen Schutz (8,4) Warum Christus vVon dem ach
Mt 4, 24 Geheilten eın Bekenntnis des Glaubens verlangt, 1st eine äahnliche
rage s1ılentio. Einmal habe Christus in un  ern och nıcht die Voraus-

1ne schöne Beobachtung ber das pädagogische Feingefühl des Herrn;
vgl 100£.
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SELZUNG daf ür gegeben, 1st eine Erklärung des Predigers, dıie der anderen
nıcht Sanz paßt, das Kommen des Kranken sSE1 Ja schon ein Zeichen des
Glaubens (14:3)39% Nahelıegend 1sSt der Vergleich des Herrn, der den
Seesturm stillt, mıiıt Moses Nıl (Mt „23-27 KEx5 Letzterer
gebrauchte einen Stab, Christus nıcht. Das zeigt se1ine höhere acnt-
vollkommenheıt (28,2) Seine Gegner, die versuchen, Jesus
manchmal Heuchler (Mt 22185 23 15 O.) Damıt wıll zeigen, dafß

S1Ee durchschaut. Manchmal aber geht auch auf ihre Worte ein, »um

zeigen, da{fßß nıcht überlegen ist; sondern auch sanitmüt1g«
Interessante Überlegungen des Predigers stehen hınter der die Selig-
preisung der Verleumdeten und eschmähten (Lk5 angeschlossenen
rage, weshalb Chrıstus nıcht das Erleiden bösen 'Tuns Z nlaß einer
Seligpreisung ehme Johannes Chrysostomus meınt, Schmähungen sej]en
schliımmer, enn e1m Erleiden bösen Iuns könne och durch Lob
und dergleichen getroöstet werden, Ose en schlössen auch das AaUus (d545)

Nıcht S  5 teilweise übertrieben z  5 1st les beachten,
Was in der Schrift steht: sondern dahıinter steht der Gedanke, da{i alles
auch inhaltsreich und sinnvol] iISt Gott, der die Offenbarung schenkt,
wırkt auch durch die Schrift und 1n der chrıft entsprechend seiner
Liebevollen Pädagogik Anzeichen daf ür fanden WITr schon, indem (JOtt
die ungläubigen Juden durch die Magıer, die Nınıvıten und die Kanaanäerın
beschämt. urch dıe Angst des Seesturms sollten dıe Jünger aufnahme-
bereıt für Wunder gemacht werden. In Prophezeiungen verknüpit (sott
zweıerlel, damıt die Erfüllung des einen dıe Zuversicht tür das andere TeDE :

Gott macht immer alles richtig, 1St dıe grundsätzlıche Erkenntnis. Die
Geschichte der Weisen AdUus dem Morgenlande (Mt 1=12 und dıe Be-
freiung des Petrus (Apg 12,1-19) zeigen, dafß Herodes genügend
Zeichen hatte; ZU Glauben kommen. Wenn der Mensch aber
nıcht folgt, dann 1St nıcht (iottes Schuld (951) Es g1ibt eine Pädagogık
der göttliıchen Wunder, denn (J0O0tt wiıirkt S1€, sooft ein Plan selner
orschung FL Ausf ührung kommen soll Weltall und Menschenschöpfung
bereıiten das Gebot 1mM Paradıese VOÖIL, die Erneuerung der Schöpfung ach
der Siıntflut die Gebote Noe, die Zeichen 1nal die Verkündigung
der Ze  5 Gebote yWeder e1d och Freude schıickt Gott ohne Unter-
brechung, sondern das eine Ww1e das andere hat 1Ns en der Gerechten
eingestreut«. Diese Erkenntnis WIF' Hom S Beıispielen Adus der Kınd-
heitsgeschichte belegt (vgl auch 9,4) Aus Bösem kommt Gutes,
WI1IeE sıch aus der Sımeigeschichte Zeıit Davıds @ Sm 16, 1-14) und Aaus
der Lazaruserzählung (Lk 16,19-31) erg1bt © 2)

uch als Beweggrund des ırkens Christı WIT: oft auf seine päda-
gogische Absıcht hiıngewilesen. Von der Erzählung ber den Besessenen

39 Zweıfache, sich eigentlich ausschließende Bedeutung wırd aNSCHOMUMECN ;
vgl 104

4 () Vgl oben 023
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von Gierasa (Mt 8,21-34) her lehrt Johannes Chrysostomus, Jesus,
bekannt ist, keine Wunder wiıirkte » Wo aber och nıemMand kannte,

die Leute ohne wahre Erkenntnis inlebten, da hıeß seine Wunder-
zeichen glänzen, auch S1e ZUTrT Erkenntnis seiner Gottheit führen«
(28,3) Wo 6S das Problem der Ehelosigkeıt des Hımmelreiches
geht (Mit 5  9 da bezeichnet der Herr S1e als Großes, die ünger
aber als das Leıichtere. SO sollte zweıifach azu geraten und ihr Vorzug
betont se1in (62,5) Der Prediger stellt der Hom 153 dıe rage, weshalb
Jesus auch seine ünger ZUTF Demut ermahnt habe Er sıeht arın dıe orge

der Zukunft, WL dıe Jünger einmal Wunder wırken würden.
Dann sollte ihnen diese ung nützlıch seIN (15;2) Merkwürdige
Rücksicht soll Jesus allerdings haben, als 1Ur Jage (Mt 4,2)
und damıt nıcht länger als Moses und 1as fastete. Johannes Chrysostomus
meınt, habe Cs deshalb g  5 weıl manche der wahren An-
ahme des Fleisches gezweıfelt hätten &N

Die Schrift 1St ach Johannes Chrysostomus weıt davon entfernt,
LUr ein interessantes lıterarısches Werk Se1IN. Sie ist vielmehr voll der
göttlıchen orge das verständnisvolle ıtgehen der Menschen, die 1n
der Schrift selbst lebendig (sJottes Offenbarung und ührung erfahren,
aber auch der Gläubigen, denen auf Girund der Schrift gepredigt wıird.

Dem Hineindenken 1n (sJottes Pläne und Wege entspricht ein Bestreben,
auch auf die Psychologie der 1n der vorkommenden Personen
einzugehen, sich überlegen, W1IEe S1E das Geschehen und die Worte VOCI-
stehen. Welche Rücksicht wird, Jesus nıcht sofort als (Jottes-
sohn, sondern eher als Menschensohn offenbaren, wurde schon CT-
wähnt41. uch se1 erinnert Ar  an das Bemühen, Bezeıc  ungen WwI1Ie yMarıa,
ein Weıb«, »das Kınd und seine Mutter« Aaus der Verständnismöglichkeıit
der Personen begreif lıch machen. der Prediger freilich weIlt gehen
mußte anzunehmen, Maria ware Sanz verwiırrt geworden und hätte siıch
vielleicht das en5 WCLLN S1E ber ihre Empfängnis nıcht
vorher belehrt worden ware (Lk 1531 1st bezweıfeln (4,4) Im gleichen
Zusammenhang überlegt der Prediger, weshalb Unterschiede 1n der Art
der Erscheinung gemacht werden. Er begründet S1e psychologisch. Be1l
Marıa erschien ein Engel persönlıch, weıl 6S sıch Sanz Außer-
gewöhnliches handelte Den Hırten auf dem Felde (Lk 2,9) und dem
Zacharıas (Lk 13 11) wurde auch dieser Vorzug zuteıl, we1l S1e ein Zeichen
nötig hatten. Be1 (0NS aber Wr selnes Glaubens eine deutliche
Erscheinung ber die einem Iraum hınaus nıcht nötig (Mt 1,20/4,5)
Wıe hıer, g1bt sich der Kxeget auch Mühe, die Haltung der D1b-
lıschen Personen verständlıch machen. So hätte osef, der uUurc seinen
Edelsinn ber dem (resetz stand, Marıa doch nıcht entlassen können (2,4)
Der innere Wiıderstreit be1 den Weısen, dıe eImMILIC auf einem anderen
Wege 1n ihr Lan zurückziehen mußten (Mit 2.12) und dıe Meınung

o Vgl oben 90
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haben konnten, Gottes Sohn se1 nıcht imstande, S1e schützen, wırd
durchaus CrWOSCH (8,1) In Jerusalem haben S1e nıcht sofort gefragt: »Wo
Nı Gottes Sohn D4 weıl sS1e ach Ansıcht des Predigers keinen Anla{fß ZUum
Ärgernis geben wollten (732) Johannes Chrysostomus hält dıe Vorbere1-

des öffentlichen irkens Jesu durch das Auftreten des 'Täufers auch
deshalb tür nötig, we1l dıe Ereignisse be1 der eDurt des Kınder-
mordes und das urze Aufleuchten seliner Gottheit mit zwölf Jahren (Lk
2,41-52) be1 vielen 1in Vergessenheit geraten (10,2)

Meiıstens werden freiliıch e1mM Bemühen psychologisches Verständnis
auch die Hörer einbezo SCH Gegenüber den prophetischen Schriften des

vgl twa S0 spricht Jahwe« (Is 56; 1} U, »Spruch Jahwes« (Jer 18,6)
fällt dem Prediger auf, dıe prophetische Einführungsformel fehlt Er
hält SIE be1 gläubig gesinnten Hörern nıcht für nötig (4,1) Wiürde
nıcht vielleicht Christus für geringer als den Täufer en WECeNN INan
sıeht, sıch taufen heis » Deshalb WAar die besondere Erscheinung
Jordan angebracht (Mt 35 LOL/E2:2): S1ie mußte siıchtbar sein in Gestalt
der aube, hätte INnan »Diıieser 1St MmMeiın gelıebter Sohn« auf Johannes
den 'Täufer beziehen können. »Aus dem gleichen Grunde hat auch Johannes
keine Wunder gewirkt, amıt die Menschen Christus führen
könnte, dessen Wunderzeichen sS1e d (14,1) Wıeder biletet dıe
Bergpredigt vielfache Gelegenheıit auıf die Pädagogik Christ1ı hinzuweisen
und aus psychologischen rwägungen deuten. egen der irdisch g_
sinnten Zuhörer, welst der Herr auch auf zeitlıche Wohltaten WIEe den
andbesitz hın Weıl schon die Propheten VOLl diesem rbe der Sanft-
mütigen sprechen, erg1ibt sıch das rücksichtsvolle orgehen Christıi,

MmMit Bekanntem beginnt, nıcht lauter ınge : dıe SanzZ LCUu
und iremd sind (4d533) In Schau einer inneren Verbindung zwıischen ihnen,
entdeckt Johannes Chrysostomus 1n den Selıgpreisungen (Mt 5  -
einen goldenen Reigen der Tugenden. Wer demütig ISt, bereut und kommt
Von da ZUr Sanftmut. Der Sanftmütige 1St gerecht und barmherzig. Da-
TAaus folgen nacheinander Reinheit und Friedfertigkeıit. Wer diesen
Weg durchlaufen hat und alle diese Tugenden besitzt,; 1st schließlich
Verfolgungen gerustet

Das Anlıegen der Predigt, mahnen und bessern, dem Johannes
Chrysostomus Vor lem auch nde seliner Homuilıen in oft langen Aus-
führungen nachgeht, 1st aber auch den Erklärungen des Mt nıcht fremd
Der Prediger 1st der Ansıcht, daß auch dıie Schrift voll Vonlnl Lebens-
regeln 1sSt. Jesus wollte nıcht DUr Weıssagungen erIiulien und esetze
der ahrheıt aufstellen, sondern durch seine ehre auch Lebensregeln
biıeten. S legt der Kıirchenlehrer Hom 6612 dar und fügt eine lange er
von 1 aten AUusSs dem Leben Christi d die für vorbildlıch se1n können.
Die Krippe, dıe ATINC Mutter, die erberge, die erfolgung durch Herodes,
alles das soll Uulls lehren, daß nıchts f ür entehrend halten, Von Anfang

auf Verfolgung gefalst se1In und sich der Tugend befleißigen soll (vgl
auch Ör 10,6)
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Das Gespräch Jesu MmMI1t dem 'Täufer zeıge (Mt 34 13=17); da{ß beide
nıcht ungehörig mıteinander streıten, sondern 1e und Gehorsam zeıgen
wollten und da{fß ihre einzige orge WAal, (Go0tt in allem willfahren (T2,
In vielen ügen soll in der Erzählung voxnl der Versuchung Jesu (Mt 4 1-11)
ehre für das richtige er  en lıegen. Die Versuchung se1 einerselts
eine arnung, sich ach der aufe der Völlereı hiınzugeben, anderer-
sSe1Its aber auch ein Irost be1 schweren Versuchungen 1n dem Gedanken,
da{f3 auch Christus S1e hat C133 Jesus heß sich 1n den Versuchungs-
kampf e1n, uns zeigen, wI1Ie INall sıegen mufß >5 Wenn e
keine Wunder einsetzt, dann TF das, daß Geduld 1m Leiden und Lang-
MUut A 1ege führen (13:3) Wenn Johannes Chrysostomus dabe1 darauf
achtet, Jesus »N dıe Wüste gef ührt wurde« und daraus folgert, INnall
dürfe dıe Versuchung nıcht aufsuchen (13512); annn 1st das allerdings
eine äahnliche moralısche Akkomodation WIEe, AaUus dem Ausweıichen Jesu
ach (Jalıläa (Mt 4, k2) folgern, da{f WITFr dıe Versuchungen nıcht heraus-
fordern, sondern fiiehen sollen (14,1) Eın argumentum siılent10 wırd

ZWAAaTr 1n seinen Folgerungen, aber nıcht 1n seinen Voraussetzungen
anerkennen, da{f3 der Herr nämlıch nıe gelacht der gelächelt habe Von
Paulus soll gleiches gelten nıcht das Lachen verponen, sondern

VOT Ausgelassenheıt arnen (6,6)
Wenn Jesus Christus natürlıch auch das eigentliche Vorbild 1st, Ssind

doch auch viele Gestalten des ten und Neuen 1 estamentes Lehrmeister
des christlichen Lebens 0SE VoOonl Ägypten 1st Vorbild durch seinen Ge-
horsam (953) Die Weisen AUuUs dem Morgenland, dıe auf einem anderen
Wege in ihr and zurückkehren (Mt 2412); sind Vorbilder des Glaubens,
der nıcht ach Gründen fragt (8S;:1) Abschreckendes Beispiel annn SUOSar
Herodes se1n, der ze1gt, WI1IeE AaUs Zorn auch och ZU Mörder werden
annn (Mt Z 16/9:.1) Ja, (JO0tt wıll uns Adus bösen Erfahrungen gute Lehren
geben, enn verhindert Oose Nachreden nıcht (Mt >5 Wır sollen
nämlıch nach (Jottes en eıl nden, indem WIT dıe Schmähenden
hochherzıg ertragen und durch uUNseIc T’aten wıderlegen}

Wıchtige Grunderkenntnis ber den mgang des Kırchenlehrers MIt
der Bıbel 1st se1In Ernstnehmen des Wortes. Wenn aber schon das eine

große Bedeutung hat, da{f3 durch Wort und Inhalt 1in Christus erfüllt
wird, dann hegt auch die Annahme einer gewılssen T’ypık ahe Das

nämlıch, das ehren für das christliche en geben will, iSTt sowohl
rbıld als auch Vorzeichen der Vollendung und des Zieles. diese
Weıise ommt auch der Kıirchenvater, der Aus Prinzıp den Literalsınn
sucht, häufiger ZzZu symbolıschen Verständniıs der Schrift, das
aber immer aktuell und konkret ble1ıbt, den Literalsınn und
fortsetzt und keineswegs Deutungsprinzıp wıird.

Am leichtesten 1St der Nachvollzug olchen Wachstums der gläubigen
Auswertung, WE bestimmte Worte erweıterte Bedeutung haben Is 40,5
VO Ausgleich zwischen Bergen und ern we1lst darauf hın, da{fß dıe
Demütigen erhöht, die Stolzen gedemütigt werden Die Voraussage
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Von Is 0525 VvVon Wölfen und Lämmern, dıe mıteinander weıden, bezieht
sıch auf die verschıedenen Sıtten der Menschen Der 'Täufer
die Pharisäer »Schlangenbrut« (Mt SO weil sıch die Jungen der Schlange
angeblich Aaus der Multter herausfressen. So se]len die Pharısäer Eltern-
und Lehrermörder geworden (L1525 Die Jünger, die das Salz der rde
Sind (Mt 35 15 sind durch ihre Lehre, die, WIE das Salz bıtter ISst, auch

Furcht führen wıll (1536)
Eıne weıtere 61 könnte symbolıiısche Jl1atsachen

SO mußte Johannes der Täufer als Symbol des Geschenkes, da{f3 bald es
Ite abgelöst se1n sollte, eigenartig leben Er brauchte nıcht 1mM Schweiße
SEeINES Angesıichts se1InN Brot erarbeıten, vielmehr stand se1in Tıisch immer
bereiıit. uch seine Kleidung Wr Zeichen der Bedürfnislosigkeit 3,4)
Andererseits 1STt S1e Zeichen für Buße und Bekenntnis der Süunden (10:2;
10,4)42, Das Zerreißen des Tempelvorhangs bedeutet, da{f dıe en
unwürdıg WaICH, 1im JT empel verkehren (Mt 275 1/86832). Wenn (Jott
dıe Einehe nıcht gewollt hätte, dann hätte dem dam mehrere Frauen
geschaffen (Gn Z 18-25/62,2). Ü den Krankenheilungen Mt 4,24 Sagt der
Prediger: yGerade deshalb hat Jesus) Ja jene leiblichen Krankheıiten
geheıilt, diese geistigen AauUus ULNsSseTET eGeije vertreiben« (14,3) Menschen
in der Anfechtung durch die ämonen können aus der Geschichte MI1t
dem Besessenen Von (Gjerasa (Mt 5, 28-34) Geschick und Weisung erkennen.
DiIe Schweine können verstanden werden als Menschen, die Von ämonen
besessen S1INd. Wenn ämonen f ür die Schweine bestimmt sind, annn sSind
jene dadurch als unreıin charakterisiert. Da die ämonen dıie Schweine
aber 1Ns Verderben treiıben, O den Von ämonen besessenen Menschen
och Schliımmeres, enn jene hassen Ja Menschen och mehr als 'Tiere

Umfassende Heıilsgeschichte WIF! schon 1n der Kindheıitsgeschichte VOL=gebildet, eHn Palästina verfolgt Ja das Jesuskınd, aber Ägypten nahm CS auf
(Mt 251 3-15). Geradeso se1 MIt selinen Söhnen AaUus dem VO Hungerbedrohten Palästina ZU. heilbringenden Ägypten gekommen (Gn 46, 1-4)
Wo der Prediger Hom. S, davon spricht, erwähnt CT, WI1Ie nebenbe1
Bekanntes eriınnernd, »Eselin und Füllen«. 1e]l späater, be1 Mrt 212 kommt

auf den Eınzug Jerusalem (Zach 9,9) und dıe Erfüllung der Zacharıi1as-
Prophetie sprechen. Damıt 1STt aber ach Johannes Chrysostomus nıcht

en Prophetenspruch daus alter Zeıit erfüllt, sondern 1M Bıld eine
eue Prophetie aufgestellt: Christus deutet amıt d »dafß die unreinen
Heı1iden berufen und auf ihnen ruhen werde, S1e seliner Eınladung folgen
und sıch ıhm anschließen würden« (66;2) Solchen Hınweis auf dıie Aa
3 enthält aber auch schon dıe Flucht ach Ägypten, die diesem and
den Keim der Empfänglichkeit für Christus g1bt, »SO später, WECNN dıe
Apostel kämen, ıhn verkündigen, sıch rühmen könnte, das
and SCWESCH se1ln, das ihn aufnahm« (8,4)

Vgl dieser Deutung ach Zzwel Seliten 100
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Vıelleicht steht der Leser dem Eındruck, da{f3ß 1n der hier gebotenen
ntersuchung dıe negatıven Seiten des Schriftverständnisses ber Gebühr
dargestellt sind. Es se1 aber betont, 1n den Extremen die Al
wandte Deutungsweise uNseTES Kıirchenlehrers vielleicht besten e_

kennt, daf ferner seine Eıigenart, S1Ee ach heutigen Begriffen anfechtbar
Ist, sıch Aaus großartig sıch auswırkenden posıtıven Grundsätzen erg1ıbt.
e1 mussen WITr natürlıch VOINl eigentliıchen Fehlern absehen, WIE eLiwa
die ange  C  e Voraussage des Sternes4*3 und daß Christus nıcht Von An-
fang als Sohn Gottes verkündet wurde44 Da neben solchen Beispielen
Johannes Chrysostomus etwa Archelaus mıiıt Pontius Pılatus gleichzeıtig
wırken läßt (9,4), se1 als Beıispiel möglıcher Versehen nebenbe1 e_
wähnt Solche ehler NUr, da auch der ogrößte omılet seine rTrenNzen
hat In anderen Fällen ze1igt sıch das, WE der pointierten Dıktion
schon einmal übersehen wird, Wdas nachher doch wıieder auftaucht,
Ww1e eLIwa dıe Argumentatıon ohne Is f und dann MI1t dieser Prophetie?.

Was INall aber och problematisch finden könnte, äng aufs
CENESTE mi1t der en Bewertung der vollkommen gesehenen —_
SUaJıIMNmmen. Es se1 dıe Übertreibungen erinnert, dıe doch VOIl der Voraus-
SCELIZUNg ausgehen, da{3 die Schrift eine "Tiefenschicht habe, dıe der
Erklärer nıcht erschöpfen könne. Daraus erg1ıbt sich auch, da{fß S1e 1n e1In-
zelnen Aussagen zweıerle1 und SUSai Gegensätzliches meınt, Wäas 1n Wırk-
ichkeit ohl dem Prinzıip der Deutung VO Lıteralsınn her widerspricht.
AÄAus dem, Wdas nıcht gesagt ist; oft erstaunlıche un machen, 1St PIO-
blematısch, aber doch auch Zeichen großen Vertrauens 1n das vollkommene
und geschlossene Gefüge der schrıftlich geschenKkten Offenbarung (Jottes.
Das Vertrauen; arın 1n verschiedenen een eine Entwicklung entdecken

können, die auf das Verständnıis der Menschen der Schriuft selbst und
der Hörer Rücksicht nımmt, haben WITr heute nıcht mehr, nachdem WITr
Eıinblick in die Entstehung der hl Schrift haben uch
die Anwendung unNnserer psychologisıerenden Fragen auf die Aussage der
Bibel sind WITr skeptischer, Was aber nıcht das Staunen VOT dem gläubigen
Optimısmus eines Johannes Chrysostomus verhindert.

Wer die eigentlıche Leıistung des Kırchenlehrers als Deuter des Matthäus-
Evangelıums und der SaNZCH hl Schrift würdıgen wollte, kommt sıch VOL,
als habe Aaus dem großen Meer einen Kımer Wasser geschöpft, dieses
untersucht und musse siıch ‚5 mM1t dieser Analyse dem Weltmeer
gerecht geworden sSe1IN. Er annn LLUT hoffen, wesentlıche, aber be1 weltem
nıcht alle Grundzüge des Schriftverständnisses herausgehoben haben
Schmerzlıch immer wıieder dıe Wahl, Was INan, möglıchst nah den
Ausführungen des sgroßen Predigers, bringen konnte und worauf I11an VCOLI-
ziıchten mußte SO siınd ohl dıe Hauptliniep der exegetischen Eıigenart

Vgl 89
4 4 Vgl 07
45 Vgl 90
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des Johannes Chrysostomus Han eines Predigtwerkes herausgehoben,
auf INal den Weg erkenne, der durch se1n SaANZCS reiches Sch1i1fttum
führt Wohiıin aber dıe hl Schrift uns selbst F ührt; arggeht der Kırchen-
er in Hom 162 e1in, das Ite ' Lestament gegenüber dem Neuen

wertetL, s nıcht ZU Hımmel führe, weıl 6S ELW: chlecht wäre,
sondern yweil dıe Zeıt für en höheres (resetz gekommen C Wenn
chlecht wäre, weıl 6S och nıcht das Letzte isf; dann wäre auch das Neue
1 estament chlecht Auf diese olge der 1 estamente wendet 1 Kor
1310 All. » Wenn das Vollkommene kommt, dann mufß alles Stückwerk
schwıinden«. S0 gng 6S dem Alten JTestament, als das Neue kam Dadurch
setrfzen WITr aber seinen Wert durchaus nıcht herab, denn auch der Neue
Bund hört auf, WEe) WIr einmal Hımmel S1INd«. Dadurch hätte Johannes
Chrysostomus, WIeE WIT Anfang von hörten, da{fß eigentlich Gottes
eiılıger Ge1lst jensel1ts der Schrift 1n uUuNs sprechen sollte, auf eine Voll-
endung der göttlıchen Offenbarung hingewiesen, nıiıcht mehr Worte
VOIl OTtt künden, sondern WITr ıhn eW1g schauen.
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Der er de NSu et sensato VO  ; al Farabı
bei ertus Magnus

VO:  }

Helmut Gätje
In SCIHGT Geschichte der ogl Abendlande! hat Carl Prantl! dessen

Urteile nıcht fre1 Siınd vVvon EINSEILLSECK Schärfe, Albertus Magnus als
yunverständigen Compilator« bezeichnet, der les Möglıche zugleich
darbietet Was 1Ur AaUS den Arabern aufzuraffen 1bt hın-
sichtliıch der »yUnverständigkeit« Alberts andere und gew1ß gerechtere
Aussagen als die Prantls, besteht der 1NWeIls auf die Anlehnung
die Araber (gemeınt Sind dıe Muslime) Recht, und ZWAAaTr nıcht zuletzt
auf dem Gebiete der og1 ber auch bezieht sıch er be1 der
Aneı1gnung per1ıpatetischen und anderen tradıtionellen Gedankengutes
häufig direkt auf die Muslime, wobel neben Ibn 1na (Aviıcenna), Ibn
Rusd ( Averroes) und al Gazzalı (Algazel) anderen auch Qostäa ıb
Lügä (Constabulus), Kındi (Alchindus), al-Färabi (Alpharabius), Abü

— aBakr ar-Rä71 (Abubaker, Rhases) und Ibn ASga (Avempace) NENNLT,
ohne iıhnen freılich beizustimmen. In vielen Fällen 1ST 6S gelungen,
das übernommene Gedankengut unmıiıttelbar den arabıschen Quellen
un! den mıttelalterlichen europäischen Übersetzungen nachzuweısen, und
ZW: oft auf Grund Von näheren Angaben be1 Albert selbst Dennoch
bleibt auf diesem Gebiet manche rage offen

Zu den be1 er WCN1SCI häufig muslımıschen Autoren gehört
al-Faäarabıi (gest 0950 GAL 2101 )S der bedeutendere Arıstoteles-
kommentator unftfer den Muslımen, der indessen keineswegs Cih TeE1INCLTr

Peripatetiker 1ST, sondern auch nıiıchtarıistotelisches Gedankengut heranzıeht
und insbesondere den Spaten Hellenismus geläufigen Harmonisierungs-
tendenzen zwischen Aristoteles und Plato gehuldıgt hat? Als C111 der
Quellen, aus denen Albert Gedanken des Farabi geschöpft hat, 1ST be1 der
Behandlung der Sınneslehre der Summa de homine?®, Hauptteil
der Summa de CYEALUY1S, der LTAber de el eNSALO von Alpharabıus
gSENANNT, 116e den auch Vınzenz Von BeauvaIıs anführt* und ZWAAaTr

111 e1PZIg 96
So besonders der chrı Kaıta al-Gam baına a  a al-hakımaınn Aflatün

a-Arıstutalis led Daeterici; Alfarabı philoso;  ısche Abhandlungen Leiden
1—33]

Quaest. 20 1718 1SO ach der Zählung Alberti Magnı 'Dera OMMLA y
ed Aug Borgnet, Vol 25 (Parıis 1896)] Be1 Zitaten Adus lateinıschen Lexten
des Mittelalters sind Orthographie und Interpunktion bis auf geringfügige Ande-
rFunNngeln beibehalten

ECULUM naturale, 1ıb 26 CaD 20 (ed 1494, 305)
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wohl 1n Anlehnung Albert® Der S De el CNSALO entspricht
dem arıstotelischen TEPL XLOÖNTEGG XL XLOONTOV, also dem ir der
ersten Abhandlung der SOgeENANNTEN Parva naturalıa; dient indessen be1
den Muslımen 1n der Form F7ı [-hiss (oder hass) wa-l-mahsus auch als
Sammelname für diese SC  1itrEiME: deren jetzt geläufige Bezeichnung erst
1n der abendländischen Scholastıik eingeführt worden ist®. Den Muslimen

die Parva naturalıa den ıteln ach vollständig, dem Inhalt ach
jedoch 1Ur DIS ZUr Abhandlung TEPL LAXDOßLOTNTOG XL, Boxy uBLOTNTOG
(De longıtudine el brevıtate vLtae) einschliefßlic ekannt Art und Weiıise der
Vermittlung des griechischen rıgınals die uslime konnten bisher
nıcht siıcher geklärt werden.

Käme somıt al-Färäabi durchaus als Verfasser eines Buches De el
ENSALO miıt dem Inhalt der ersten Schrift oder der sechs ersten Schriften
der arıstotelıschen Parva naturalıa 1n rage, 1St auf der anderen SeIite
innerhalb der einheimıischen lıterarhıstorischen Überlieferung nırgends
Von einer olchen Abhandlung des FaäaräabI1 die ede Entsprechen: findet
sıch auch eın konkreter 1NWEeISs auf eine mittelalterliche hebräische der
lateiniısche Übersetzung. Steinschneider hat daher ANSCHOMUINCH, dafß
ein solches Buch nıcht ex1istiert habe und da{f3 hier ein Irrtum, vielleicht
niolge falscher uflösung einer Abbrevıatur, vorlıegen musse‘.

J1eht INan sıch dem arabıschen Mater1al ach einer entsprechenden
Quelle u also ach Werken dem 116e Fı [-hiss wa-l-mahsus,
kommen in PErsSier Lıinie eine Schrift des Abu l-Farag ‘Abdalläh 1bn a_
Ta1yıb al-‘ Irägı gest 1043, GAL, 482) und dıe Epitome der Parva naturalıa
( Talhıis Rıtab al-hıss wa-l-mahsus) des AÄAverroes (gest 1198, GAL 461
1n rage Während die letztere 1m arabıschen BeRrtn einer hebräischen
Übersetzung des Moses ben "Libbon Voxnl und Zwel lateinıschen Ver-
s1ionen Aaus der ersten Hälfte des ahrhunderts!® vorliegt, 1st die erstere
bisher 11UT 1ITrC das Zeugn1s des Literaturhistorikers Hagg1  \ s Halıfa!! und
des ÄAverroes bekannt, der 1m Großen Kommentar De anıma auf den

C  C Steinschneider In ZDMG 45 (1891) 447
6  6 Hierzu und ZU folgenden Steinschneider, Dıie Parva naturalıa beı1 den

Arabern = ZDMG 27 (1883) 7—092; ebda 45 (1891) 4477 —4532 Ferner: asko
Centralblatt für Bıbliotheks-Die arabıschen Übersetzungen auUs dem Griechischen

Beiheft 12 (1893) 62{f.
Steinschneider 1n : ZDMG 45 (1891) 447
"Abdarrahmaän Badawi in ‘ Arıstütalis 74 n-nafs Diräasat 1slamiıya 16

(Kaıiro 189 SS 9 ed Gätje, Die Ebdıitome der Parva naturalıa des Avwver-
(97AN (Wiıesbaden

umbersg; AÄAvwverro1s OYdUDENS1S compendıa lıbrorum quı Parva NALU-
ralıa Corpus commentarıum Averro1is 1ın ArıstotelemNVers.
hebr VAx (Cambridge, Mass.,

10 hıelds dem gleichen 1te 1n X; Vers. lat VII Cam-
brıdge, Mass., Verbreitet Wr jedoch 11UT 1ne Version, dıe vielleicht VO:  -
Michael Scotus STammt.

E Flügel 75
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Tıber de el SENSALO des Abelfarag Babylonius Bezug nımmt*?* Schon
aus zeitliıchen Gründen WECN1LSCI wahrscheinlich 1ST als Quelle GE Schrift
des ach Averroes lebenden Arztes ‘Abd al-Latıf gest dıe biısher
gleichfalls 1Ur mittelbar bekannt ist13 Unsıicher 1ST C1iN Werk ber dıe
eele den Sinn und das Empfundene, das AÄAvıcenna (gest ach
CISCHCIN Zeugnis** verfalit hat, VOIIl dem aber nıchts erwähnt 1ST
Dafß Avıcenna den Inhalt der ersten Abhandlungen der Parva naturalıa
kannte, erg1ibt sıch allerdings aus dem sechsten eil SC1HCS Kıtab as-Sıfa >

dem SOgENANNTLEN Lıber SECXLIUS naturalıum Des haben die SO
Lauteren Brüder Von Basra (10 Jahrhundert) ihren Send-

schreiben MI dem 1i1te F3 I-hass 7z0a-I-mahstis1> das indessen nıcht
dıe Kenntnis des arıstotelischen mEOL LO NTEGIC KL XLOUNTOV \A  L
sondern wesentlichen den des zweıten Buches Von De
referjert und recht allgemeın gehalten 1ST icht Betracht kommen
diesem usammenhang CHNSC Schriıften, die ihren "Iiteln ach auf inzel-
schrıiften der Parva naturalıa zurückgehen könnten, jedoch nıcht be-
sonderen der allgemeinen das ema De el eNSALO abhandeln!®

irklıch bekannt War NUun der scholastischen LAıteratur Von den e_

WOSCHCH Quellen die Epıtome des Averroes, deren C11C lateinısche
Version verschiedenen Arıstoteles-Averroes-Ausgaben des Muiıttelalters
gedruckt worden 1ST Es lıegt also nahe, diesem Büchleın, das den Stofft
der ersten sechs Abhandlungen der Parva naturalıa Te1 apıteln be-
handelt!? die Quelle Alberts suchen, un: tatsachlıc 1äfßt sıch Wads
INC11CS 1sSsens bisher nıcht geschehen 1ST dıe Berechtigung dieser
Vermutung auch konkreten Materı1al Das soll hier CIH1ISCH
Beıispielen gSEZEIKL werden

1 Awverro1s (ordubensıs OMMeENTLArıum IMASNUM Arıstoteliıs De 1070S;
ed Stuart Ta ör Gc Vers lat 1/1 Cambridge, Mass., 416
DiIieses Werk des Averroes 1ST 1Ur lateinısch erhalten

Ibn Abı Usaıb1 ed er 11 D12 Hagg1 Halıfa 75
Vgl Tıs YAaS al stan 1298 H.) 75

15 1fa Ihwan as-Safa 111 alro 1298 }4.) 224 Dortselbst 52 SS sich
auch C1inNn Schreiben F7 I-hayat [-maut, das gleichfalls nıcht auf dıe entsprechende
arıstotelıische Abhandlung zurückgeht i1ne Schrift gleichen 'Liıtels VOIl Hıppokrates
hat Yahya ıb al-Bitriq 111S abDbısche übersetzt 364)

16 So das Buch ber die Ursache VO  - Länge und Kürze des Lebens VOoIl Qostäa
ibn Luga (erhalten 1ı den Mss Berlın 6232 und Aya Sofa ferner Abhand-
lungen ber Schlafen und achen VOIl Abu IAbbas ma ıb unamma:
4S-Sarahsı Ibn Abı Usaıibı‘ 215 und Hagg1 Halifa 166), Abü Ma|
Muhamma ıb Abi 1-AS’at Ibn Abi Usaibi‘a 747 und Hagg1 VI 52),
Abuü Gafar ma| ıbn Ibrahim ıbn Abiı ibn ql- (Jazzar Ibn Abı a1b1ı
I 27 und Hagegı  E I88! 451) verschlıedene er ber den Iraum.

aM Kapiıtel erhält den Stoff des eigentlichen Buches De NSÜ et sensıbalı, Kapıtel
den der Bücher De EeMOoT1Ld et EMINISCENTLA, De SOMNO eft vugılıa, De 1N1NSOMMNNULLS und
De ınterpretatkiione SOMNUM., Kapitel den des RBuches De longıtudıne eft brevıtate

Dreı Kapıitel sollen auch dıe cnrıtiten VO:  ; Abü l-Farag und "Abd ql 1.atıt
gehabt haben
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In der Summa de homıine*? 1st be1 der Behandlung des Gesichtssinnes 1mM
Anschluß Arıstoteles, De sensıbalı 219 die ede von der wässer1ıgen
Na  E des uges, wobel insbesondere der Gesichtspunkt der Durchsichtig-
elIt des Wassers betont 1st. DIie Gegenüberstellung Vomn Albert und Aver-
ro0es:°0 erg1 folgendes Bild
Albert Averroes

em Alpharabıus in SUO 1lıbro
De SECHSÜU S$ENSALO dicıt S1C5)
Instrumentum Instrumentum
virtutis visıbılıis est oculus, virtutis visıbılıs est oculus,

1Sto instrumento in isto instrumento
domiıinatur dUUud, UJUaAC est domiinatur aQuad, QuC est
substantıa aphana, flat talıs j1aphana. KEt funt tale

1n describanturquod 1n describantur
formae sens1ibıliıum in spe forme sens1bilıum SICUT 1n speculo;

iıdeo Pars glacıalıs est valde er ideo Dars glacıalıs est valde
clara alba clara alba
Als Beispiel für die erdings nıcht immer gleichbleibende Qualität

der Übersetzung sSE1 hıer der arabıische Lext des Averroes MIt einer in EIW.
deutschen Wiıedergabe hınzugefügt: fa-amma Aalatı [-quwatı

[-mubsıratı fa-hıya - aınu wa-yahussu hadıhı I-alata NNA I-Salıba alı tarkı-
bıha UEa IS  MNAU  , !ladı UTWa [-21SMU S-Sagılu $S-Safafu W A-INNA-MA hänat
alatuha bi-hadıhı S-sıfatı Iı-yartasıma fiha SUVTATUÜ mahsusatıha ba-mda a-
SIMU S-SUWDAYUÜ 72 I-mir’atı wa-lı-dalika anda [-Suz I-Salıdıiyu mınha /
Sayatı s-safda’ı wa-LI-bayadı. »Was das rgan der Sehkraft angeht, ist
das Auge Dıesem Organ 1STt eigen, asjen1ge, welches 1n seliner
Zusammensetzung vorherrscht, das Wasser ist; welches den glatten und
durchsichtigen Körper bildet. Das Organ (der Sehkraft) 1sSt deswegen Von
solcher Beschaffenheıit, damıt sıch die Formen ihrer Sinnesobjekte darın
abzeichnen, WI1Ie sich dıie Formen 1m Spiegel abzeichnen. Deshalb 1St auch
der eisartige eıl 1n ıhm dem rgan der Sehkraft) VOLl außerster Reinheıt
und Weiße«21.

Der Passus bel1 Albert weıcht, WI1Ie sıeht, 1Ur geringfüg1g VO lext
des Averroes und 1äßßt sıch hne weıteres als leicht varılertes /iıtat Aaus

15 Quaest. 20 1728
19 Vgl besonders 4289 1 8—9 Zu Albert chneıider, Dıie Psychologıe

Alberts des TO, Beıträge Geschichte der osophie des Mittelalters,
5—6 Münster 1903{ff.) 0’7 chneider zıitiert ach der (mir unzugänglichen)
Ausgabe VO:  - Jammy yon deren Zählung VOI Borgnet abweicht.

Shields 191 vb 5—4'
A Badawi 139; ed. Grätje
.8 Der Jext be1 Shields welst keine Varlanten 1n auf den Lext berts

auf. Indessen ist der Ersatz VOII durch substantıa, die einzige wesentliche
Abweıichung, vielleicht durch mangelnde sprachliche Geläufigker erklären.
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diesem Lext verstehen Das gilt mehr WC C166 weıltere Bezug-
ahme Alberts auf das uch De el sensato*® hinzuzieht, wobel C1INe
eigentümlıche Eınteilung vorgetragen WIr die sich dieser Form weder
be1 Arıistoteles och be1i den griechischen Kommentatoren nachweisen Läßt

Das ema 1ST hıer zunächst die Darstellung der verschiedenen AÄAn-
sıchten, welche die Alten ber Art und Weıse der sinnlıchen Wahrnehmung
\A  n haben, wobel als vornehmlıch dıie Gesichtsempfindung
herangezogen i1st24 Die Ansıchten SInd is)unktiv gegliedert

(1) DIe Sinnesobjekte sind der irklıchkeit ach (schon VoOr dem
Wahrnehmen) der Seele, da{f3 diese SIC nıcht Von außen her
empfängt DiIe außeren Formen dıe Seele vielmehr
und CTI1INNEernN SIC das, Was S1C Von ıhnen bereıits sıch Lragt
Das soll SAaNZ (n toto) oder teilweise (aut eIe die Ansıcht Platos
SC1IH

Demgegenüber steht die Ansıcht derer; die dafür halten, da{fß der
Seele un für siıch keine Sinnesobjekte der Wiırklichkeit ach vorhanden
sınd, sondern SIC sıch diese VOIll außen her ane1gNeEL €e1 ergeben siıch
ZWC1 Möglıchkeiten:

(2) Die eeie die Formen körperlich und nıcht gEISLLS (spirıtu-
alıs) auf, die Formen der eele dieselbe Disposition
haben WIC ußerhalb Das soll ach Albert die Ansıcht des
Empedokles SCWESCH SCHMN, der den Grundsatz verrireien habe,
dafß die verschiıedenen Elemente durch Gleichartiges auf-

werden, also rde durch rde USW
Im Gegensatz azu steht wiederum dıe Annahme C:r gEISLISCHN An-

CISNUNgS, wobel gleichfalls ZAWC1 Möglıchkeıiten gegeben Sind
(3) Die Seele bemächtigt sıch der Formen ohne edıiıum und ewegt

sıch selbst den Objekten hın Instrument der eeilje 1ST dabe1
der Sechkegel der Aus Strahlen VO Auge her besteht

(4) Die Sinnesobjekte werden zunächst VO Medium aufgenommen
und sodann den Innn weıtergeleıtet Dies 1ST die Ansıcht des
Arıstoteles (und auch die des Alpharabıus SOWIC des Albert
selbst)

Als AÄAutorıität für diese disjunktive Eıinteilung 1bt Albert neben Farabiı
auch den Lıber SECXIUS naturalıum des Avıcenna Dazu bemerkt chne1 C
der Bearbeiter der Psychologie Alberts »Obige 1CT 'T heorien habe ich
dessen be1 vicenna nıcht finden können«?5 S1e stehen dieser Form
tatsächlıch auch nıcht Kıtab as-Sif. sınd aber wıederum starker
wörtlicher Ähnlichkeit der Epıitome des Averroes dargestellt*® Ledig-
lich der 1NWwels auf Empedokles fehlt be1 AÄAverroes

Quaest. DD
Dazu Chneıder, a. O 108({. Letztes historisches Bezugsglied ı1ST wiederum

Aristoteles, De NSUÜU el sensıbıalı
108 Anm

26 Shields 25—027 (192 vb 53)
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och die Parallelıtät geht och weıter. Averroes tragt zunächst
einıge Argumente für nichtaristotelische Ansıchten vor*”, dann eine
SaANZC Reihe Vomn Gegenbeweisen vorzubringen*?®, Alle diese Gegenbeweise
führt auch Albert 1m Namen des Farabi in derselben eihenfolge WwW1e
Averroes erdings weicht der Wortlaut hıer des öfteren ab och
dafür Ssagt Albert Schluf Istae rationes SUN' Alpharabıi, 1ON

quıdem S1C ab 1PSO formatae, sed dictis SU1S EXTITAGEAG:
Eın Seitenblic auf den wirklıchen Faäaräabı erg1bt, da{s sıch dieser in der

rage ach der Art der sinnlıchen Wahrnehmung keineswegs eindeut1ig
geäußert hat W1eerund Averroes. In der Aufzählung der Wıssenschaften?®
schließt sıch Euklıd aAll, indem behauptet, das en komme durch
Strahlen AdUus dem Auge zustande. Dagegen spricht sich 1m Musterstaat3°®
für dıie arıstotelische Ansıcht der Wahrnehmung durch en 1um Aus.
In der Abhandlung ber dıe Harmone > schen Plato UN Arıstoteles> refe-
riert verschiedene Argumente beider Seıten, darunter auch solche aus
Pseudo-Alexanders Mantissa T  S uch De anıma?? Eıne Entscheidung
CerSDaArT sıch aber. S1ie lag auch nıcht 1m Interesse der OFrTt
Harmonisierungstendenzen. Die Gliederung der 1er verschiedenen rund-
ansıchten, WIE sS1e Averroes und Albert vortragen, 1ät siıch weder be1
al-FäräabIi och be1 anderen muslımıschen Vorgängern des AÄAverroes nach-
weılsen. Damıt 1St freilıch nıcht SESAZLT, da{f3 sich hıer eine eigen-
ständıge chöpfung des AÄAverroes handeln muß Die Gliederung könnte
sıch schon in der offenbar unwilederbringlich verlorenen Textvorlage des
AÄAverroes gefunden haben

Eın weıteres, zunächst freiliıch nıcht unmıiıttelbar einleuchtendes Indız
für dıe Identität des Lıber de el SENSALO von al-Farabi mıiıt der Epitome
der Parva naturalıa des AÄAverroes en besondere Ansıchten, die Albert
be1 der Behandlung der Erinnerung 1n der Summa de homıine referjiert33.
ert7sich hier auf einen Lıber de MemoOr1a el remınısceENtiIA des Farabi,
ein Werk, voxnl dem ebentfalls nıchts bekannt ist, das aber ach der
arabıischen Disposition inhaltlıch in das zweıte Kapıtel der Parva naturalıa,

2 d DA (192 vb 4—19 6)
28 28—206 (193 rb 36) Zum Ganzen vgl arab ed Badawi 0—04,

ed Gätje 24— 22 Wenn chneider 112 Anm SagtT, die etreffenden
TUN! bei Werner, Die Kosmologıe und Naturlehre des scholastıschen ıttel-
alters Sıtzungsberichte der alserlichen Akademie der Wıssenschaften,
hıst. 75 VWıen 3911.; wiedergegeben selen, stimmt das LUr eıl

2Q Ihs@ al-“"ulum ed 'Utmäan Amin alro 219409) 81
3 0 As-Sıyasa al-madanıya, ed Dıieteric1ı Kejden 70

Diıieteric1ı 13ff.
3 O Bruns in : Supplementum Arıstotelicum I1 (Berlın 1927 SS, Dazu
Za  eisch, Die Polemik Texanders V“on Aphrodıisıa dıe verschiedenen

Theorıen des Sehens Archıv für eschichte der hılosophıe 8S/NF (1895) 9 (D11.,
498 f£f. ; eb 9/2 (1896) 149f7?. In diesen Zusammenhang gehören auch einzelne
der Von Averroes und er angeführten Argumente.

33 Quaest. 40 Dazu hneıder; A a:O 167
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also des Lıber de el SENSALO gehört. Der Tiıtelfrage 1st dabei eın
besonderes Gewicht beizulegen, wırd doch 1n den lateinıschen Hand-
schrıften und Drucken auch Von Paraphrasen (Epıtomai) des Averroes R
den Eınzelschriften der Parva naturalıa gesprochen, obwohl der arabısche
'Titel summarısch als Lıber de el SENSALO gefaßt 1St. Ja, er selbst
spricht urz zuvor ** VOIl einem Lıber de MemoOrT1a el Yemınıscentia des
Averroes, womıt gleichfalls dessen Epitome der Parva naturalıa gemeınnt
se1n annn Es ze1igt sıch also einerse1ts, dafß iInan 1n der Titelfrage der arıstO-
teliıschen Gliederung den Vorzug o1bt; andererseıts hat Albert offensicht-
ıch Lehren Aaus der Epitome des Averroes sowohl diesem als auch al-Farabi
zugeschrıieben. e1 behält jedoch 1m vorliegenden usammeNNaNge der
ezug auf al-Faäarabı zahlenmäßıig eindeut1g das Übergewicht.

Der konkrete ezug auf den Lıber de memoOr1a el rYemınıscentia des Farabi1i
besagt, da{fß Z Akt des Erinnerns jer Glieder gegeben SeE1IN mussen.
Vier Glieder aber unterscheidet auch Averroes®>.
Albert Averroes

quatuor x1guntur,) scılıcet (Sunt 1gitur quatuor,)
imago intentio iıllıus I1 intentio illıus
imagı1ınıs elıcıta PCI phantasıam, ymagınıs,

facere iıllam intentionem facere ıllam intentionem
SCSSC presentem iudicare Cd.
CSSC intentionem iıllıus ymagınısESSC iıllıus 1magı1ınıs QUaC prıus

sentiebatur, LemMPUS praeterı1tum JuC pr1us sentiebatur.
determinatum S1VEe indeterminatum.
Es scheıint zunächst, als sSEe1 hler durch dıe Abweıchung der Gliederungen

1n der etzten älfte eine dıirekte Beziehung ausgeschlossen. Betrachtet
INan aber den lext Alberts näher, s1icht INall, sıch die Abweıchung
leicht durch das Ausfallen einer CS oder ein1ıger Wörter 1n der Vorlage
erklären Läßt. Be1 Albert bricht der lext des Averroes ach intentionem
CSSC ab und ach CSSC intentionem (beı1 umgekehrter Wortfolge
Homoi1oteleuton!) miıt ıllıus ymagınıs wieder ein Um das auf diese Weıse
verlorene vierte 1€' ergäanzen, 1St offenbar der Passus LeMPUS
praeteritum eiIC nachträglich hinzugesetzt. eın dieser Zusatz fügt siıch
wıieder insofern 1in Averroes eIn, als dieser ausdrücklich den Zeıitbezug
der Erinnerung auf dıe Vergangenheıt (praeterıtum) betont®®.

240 b Dort en C5y dafß Aaus dem, Was AÄAverroes SUO TO de memoria
er remiiniscentia D habe, hervorgehe, quod virtus ConNnservatıva est virtus COIl-

tinua, hoc eSsL, continue CONSCTVANSs hoc quod reposıtum est in 1psa. Vgl dazu
Averroes, ed Shields 59 (195 vb 69f.) conservatıo est continuatıio ESSC intention1s
sens1bilıs 1n hac virtute Sine abscıisione. HFerner ıb 65 196 65£.) Virtus 1gitur
conservatıva unıversalıter presentat intentiones partıum reı conservande secundum
continuationem. rab ed Badawi 211 2132 ed Gätje 48 ; 52

Shiıelds 51 195 53—56 Arab ed Badawi 209; ed Gätje 4A2
Shields 4A / S, (195 s  ab ed Badawi 208; ed Gätje 4A41
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och amıt sınd die Indizıen der ehre Von Gedächtnis und Er-
innerung och keineswegs erschöpft. Dem eben angeführten Passus Aaus
Averroes geht ein atz voraus *, der VonNn Albert aufgenommen wıird38.
C Averroes

(Et dicıt Alpharabıus, quo
ACTUS Vvirtutis trememoratıvae Actıio enım virtutis rememoratıve
est facere praesentarı POST eJus est facere presentare POST e1IuUSs
absentiam intentionem re1i absentiam intentionem reli
ante imagınem, jJudıicare ymagınate?® 1udıicare
illam intentionem CSSC 1psam CSSC iıllam intentionem
Ua Pri1us imagınabatur SCHSUuS QqUamı ante sensit ymagınabatur.
Irotz formaler un! terminologischer Abweıchungen hängen wohl auch

folgende Sätze ZUSammenNn

Albert40 AÄAverroes41
(Dıcıt enım Alpharabius,) KEt ideo rememoratıo est
quod emorı1a nıhıl alıud esT q Ua conservatıo abscısa
conservatıo continua, rem1n1s- CONservatıo est tfememoratıo
centia CoONservatıo intercisa . continua.
Dabe!1 1St besonders beachten, siıch die angeführten Bestimmungen1n dieser spezifischen Form nıcht be1 Arıiıstoteles finden
Hat solcherart Averroes als ue. Von angeblıchem Gedankengut

des Färabi be1 Albert erkannt, lösen sıch eine Reihe von Herkunfts-
iragen, die hıer freilich nıcht vollständig erortert werden können. Als eleg
selen 1Ur och ein1ge weniıige Beıispiele angeführt, zunächst AUus der ehre
vVvon chla'und Wachen, dem 'T’hema der dritten arıstotelıischen Abhandlung
der Parva naturalıa.
Er AÄAverroes

(Alpharabıus S1C (Dicitur eNım quod)
SOMNuUs est SCHSUS 1n SOMMPNUS CsSTt SCHSUS

potentia, potentia, ldest, FT U ex1istentium.
Ormlens enım videt, quası COINC-
dat sentiat, PCI

vıgılıa quinque SCIHSUS. Vigılıa
SCHSUS 1n AaCTU. EST SCHSUS 1n actu 43,

37 Shıelds 195 50—5 Arab ed Badawıi 209; ed Gätje 42
3 8 Summa de homıine qUaeStT. 40 250a

Die Ausgabe VOIl hields hat der hiıer bevorzugten, mehrfach über-
lieferten Varıante DPOSL bis ymagınate: re1ı ymagınate intentionem DOSLT e1Ius ab-
sentiam.

23459a
hıelds 49 (195 22—23 Arab ed Badawıi 209; ed Gätje 41

S5umma de homine quaest. 42 263a
43 Shields 75 5 201 10—13 Arab ed Badawiıi 215; ed Gätje 59

In dieser Oorm nıcht be1i Aristoteles.
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tem, S1C SCIMUS quod)
SOomnus est intro1tus quıidditas SOompn1 est introitus
SCHSUS illıus virtutis sens1bilıs

COomMMUnNISs in COTDUS quodCOMMUNIS in COFrDUS,
vıigılıa est vigılıa est

SCHSUS COomMMUnNIS iıllıus virtutis
1in SUO instrumento COTrDUS. ad SUua instrumenta COrpuS®*:
tem S1C (Et et1am deser1ibitur SOMPNUS S1C:)
SOMNUs est lıgamentum virtutum SOMPNUS est lıgamentum virtutum

confirmatıo confirmatio
Carum), vıgılıa CcTO dissolutio Carunml, quod vigılıa est dissolutio
virtutum debilitas virtutum debilıtas earum ?°.
Wenn Schneider 711 Parallelen Aaus dem Gollıget des Averroes 16 nach-

welst und diese Parallelen 1im Wortlaut sehr 1el stärker abweıchen,
spricht die hıer ausgeführte Gegenüberstellung eine beredtere
Sprache

Abschließend och einer von mehreren Belegen AUs der ehre Von den
T’räumen, dem ema der folgenden ZWwel Abhandlungen der ar1ıstO-
telıschen Parva naturalıa:
er Averroes

(Dicıt en1ım Alpharabıus, quo
SOMN1UM attrıbultur virtutı ideo attrıbuiltur
imagınatıvae. Ista enım virtus ymagınatıve. Ista enım virtus
SCINPDPCI ST 1n MmMOotu 1n actione SCINDECI est mMOtu act1one

continua in translatione de unldcontinua, 1n translatione de
imagıinatione ad alıam ymagınatione ad alıam
imagınatiıonem. ymagınatıonem.
Angesichts des hier vorgeführten Materıals, das durchaus als

repräsentatiıv gelten kann, besteht meılnes Krachtens eın berechtigter
Zweıftel mehr der Identität des 7T1ıber de el SENSALO Von al-Färäbi
mit der Epıitome der Parva naturalıa des Averroes. Wenn INall auf Grund

Shıelds 78 2 201 47—5 E  ab ed Badawı 216; ed Gätje 59
In dieser orm nıcht be1 Aristoteles.

Shields S8() 201 rb 2—4) r  ab ed. Badawi E ed Gätje 60 Statt
der mehrfach belegten Varıante dissolutio virtutum steht 1m 'Lext VO:  - Shıelds
virtutum dissolutio. Zur ac Arıistoteles, De et vıgılıa 454 b 9—11;
25927

4 6 chneider, Q°a 1} Gemeint ist ollıge CaD (in der Ausgabe Vene-
t11s apud Iunctas 10 1562, 21 C]

4” S5Summa de homıne quaestT. 42 4063a
hıelds 0’7 (201 vb 6—58 Arab ed Badawi DE ed Gäatje 73

Semper est 1st Varıante für est SCIMDCI und ymagınatione ad alıam ymaginationem
für ymagıne ad alıam ymagınem. Diese und die oben angeführten Varıanten sind
1in den VO:  ; hields Twerteten Codices nıcht geschlossen überliefert, doch scheint
besonders der exX dem Textbefund be1i Ibert nahezukommen .
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Von Steinschneiders Ausführungen*?® annehmen wollte, 6S sıch
hıer dıe falsche Auflösung einzelnen AbbrevıJjatur handelt, 1ST
das Uurc dıe Fülle der Belege ausgeschlossen. Es 1ST eher anzunehmen,
dafß er die lateinische Übersetzung der EKpıtome des Averroes unmittel-
bar vorliegen hatte, jedoch unter alscher Autorenangabe. Andererseıits SC1
nıcht verhehlt, da{f3 C11C el Von Problemen offen bleibt Dazu gehört
insbesondere dıe rage, Albert sıch gleichzeltig nomınell auf Averroes
selbst beziehen konnte Unter Umständen 1ST 1er C116 Sekundärquelle
Betracht ziehen Neben olchen und anderen Problemen der Zuschre1i-
bung und der 'Litele150 auf die diesem en nıcht CI  c  D IST,
bleibt nde als wiıchtigste Aufgabe die SCHAUC Festlegung der Bezie-
hungen einzelnen

49 Vgl
Zu untersuchen 1ST och Was er (a MItT YSICULT dicıt

Alpharabıus Necromantıa« MEe1NT uch be1 dem el zitierten Stoft lassen sıch
Verbindungslinien ZUT Epıtome des Averroes ziehen
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Aethiopica
Von

Ernst Hammerschmidt

Die Edition der athiopischen exie dem Nachlaß
VO  z Sebastian E  er —19

In der Ge’ez-Literatur findet sıch eine größere Anzahl Von Formularen
für die Eucharistische Liturgie (Anaphora; 1m Ge ’ ez: ’akuateta querbän),
VOIIl denen bisher (wenigstens dem Namen nach) ZWanzlg bekanntgeworden
sind}. Die einheimischen Druckausgaben enthalten allerdings lediglich
vierzehn dieser Formulare; die übrigen lıegen 1Ur in den verschiedenen
äthiopischen andschrıften VOVT.

urch die Arbeiten Vomn Sebastıan Euringer (1865— 1943) und Oscar
Löfgren (Uppsala) Wr ein Großteil dieser Anaphoren der Fachwelt 1n
ausgezeichneten Edıtionen und Übersetzungen Samıt Kommentaren ZUugang-
lıch gemacht worden?2. Als Euringer 1943 starb, blieben aber rel der
wichtıigsten lexte unveröffentlicht: die Anaphora der Apostel, dıe Anaphora
uUuUNsSCercs Herrn Jesus Christus und schließlich der Ser‘äta geddäse geNANNLE,
allen Anaphoren geme1insame Vorbereıtungsteil. ange Jahre blieb stil]

diese lexte. Im re 1957 erhielt ich Vvon Alßfalg (München)
einen Hınweıs, daß sıch nachgelassene Manuskripte von Euriınger (dar-

dıie och fehlenden Liıturgletexte) 1m rchıv des Priesterseminars 1n
Dillıngen a befänden urch Vermittlung Von Paul wurden
mIır diese Manuskripte Aaus dem rchıv des Priesterseminars übergeben
mıiıt der Auflage, S1E bearbeıiten und herauszugeben. Diese Manuskripte
enthalten folgende lLexte

lext der Temhbherta hebu (Doctrina AI CaAaNOTUM, auch Mystagogıa
fidelitum genNannt ' Lestamentum Dominı1 nOostrI1 Jesu Christi 28)
SAamıTt Anmerkungen; ehlte dıe Übersetzung, und mir 1STt nıcht
bekannt, diese geblıeben 1StT. Da ich der Zeıt, als ich dıie
Euringerschen Manuskrıpte erhielt, gerade eine Kdıtion der TLTemherta
hebu’äat 1n Druck gegeben hatte; erbat ich VO Akademie-Verlag
(Berlin) meın Manuskrıpt zurück, och nachträglich den einen

Vgl Hammerschmidt, Studies ın the 20D1C Anaphoras Berliner
Byzantinıistische Arbeıten 25 (Berlin 13—34

Vgl Hammerschmidt, Z ur Bıblıographie äthiopıischer Anaphoren OSt
(1956) 288 F.

ach einer Not17z be1i Graf, Prälat Dr ban Euringer Dıllıngen
und chwaben Festschrift ZUrTr Vierhundertja.  eıer der Universität ıllıngen A,
949 (Dıllıngen &: @ 66—77, hıer 76
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der anderen Hınwels aus den Anmerkungen Eurıingers (der
als solcher gekennzeıichnet 1st) INC1INES Edıtion übernehmen‘

B) Morgen- (und Abend-) Offizium® 1{1 Mastabque 88l Lıitanıae
matutLinae Proskomidıe; VI Anaphora der Apostel
VII naphora UuUNserecs Herrn Jesus Christus

elehlte das Manuskrıpt für Teıl der SOgENANNTE rdo
Als ich 1959 nhang der bereıits von Euriınger publizierten
Übersetzung der »Preces officı m  X das yGebet ber dem Weıih-
rauch«, veröffentlichte®, schrieb 1900808 daraufhın Sımon (Rom)), da{f3 iıhm
1943 Bıgelmair C111 Päckchen MIt Manuskrıipten VoOoNn Euringer
übergeben hatte Eurıinger hatte urz VOLr 'Tod diese Manuskripte

die Hände von Bıgelmair gelegt mıiıt der Bıtte, für C1NC Veröfftfent-
lıchung SUISCH Als diese anuskrıpte vVvoxn Simon be1 INTL C1N-
trafen, stellte sıch heraus, daß SIC nıcht den vermılten rdo COMMMUNIS,
sondern auch CC inleıtung postelanaphora und emerkungen
den lıturgıschen Rubriken enthıielten Damıt das Manuskrıptmaterial
dieser Liıturgien vollständıg

Von anderen Seite erfuhr diese Sammlung C1NC erfreuliche Bere1-
cherung Löfgren (Uppsala) hatte (zusammen MIt Kuringer) TE1I
äthıopische Marıenanaphoren bearbeıtet, die der Bıbliotheca Vatıcana,
der Bıbliotheque Natıonale Parıs, der Preufifßischen Staatsbibliothek
er und Stockholmer Handschriuft entdeckt hatte Da den
folgenden ahren durch andere Arbeiten stark Nspruc
wurde” blıeben diese äthıopischen TeXTE, denen och CI Eınleitung
ehite, zunächst hegen 1962 hat INr HNun Löfgren SC1H Materı1al groß-
ZUSISCIWCISC ZUT Verfügung gestellt, amıt CS MITL EKuringers
Nachlafß veröffentlicht werden annn

Der Übersichtlichkeit halber die HEXxXtE die die Manuskrıipte aus
dem Nachlafß Kuringers und dem Besitz Löfgrens enthalten, och
einmal zusammengestellt

Ser ata geddäse (Vorbereitungsgottesdienst für alle Anaphoren)
Bezold T’he Ordınary (Janon of the Mass; accordıng the

Use of the Coptıc Church translated from LZDO Magdala MSS of the
Brıtıish Museum, Swainson, The Greek Liturgies chrefly
from Orıginal AÄAuthorıitzes (Cambridge 23490 Ren 2A17
bis Brightm 194 R7

Hammerschmidt; 20D1iscChe lıturgıische Texte der Odlie1an Labrary
Oxford Veröffentlichungen des Instituts für Orıentforschung Deutschen

Wıss. Berlıin 25 er 23U —
Der äthiopische lext be1 DiMmann.: Chrestomathıa Aethiopica (Berlın

?1950) 46 —50; Übersetzung Von Euringer: UÜbersetzung der »Preces offıcı
MALUTLAINZ« Dıillmanns »Chrestomathıa AÄAethiopica« Orientalia 11 (1942) 252—66

6 Das Sündenbekenntnis über dem Weırhrauch beı den Äthiopiern rChr 423 (1959)
103—09

Vor lem ure Arbeıten den suüudarabıschen Autoren ıbn al-Mugawir
und ql Hamdäanı
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11 Anaphora der Apostel (die äthiıopıische Normalliturgie) Ren
Brightm 8—44;

111 naphora uUuNsSeCICS Herrn Jesus Christus;
Marienanaphora des ’Abb Giyorg1s (Georg10s)® AaUus Handschrıiften
der Bibliotheca Vatıcana
Marienanaphora des Patrıarchen Gorgoryos (Gregor10s)® dus einer
Parıser und einer Berliner Handschrift;

VI Alternativ-Anaphora Marienfest1® aus einer Stockholmer Hand-
schriuft.

Während be1 den Manuskripten Löfgrens eine Einleitung fehlt
und der Kommentar den 'Lexten erweıtern iSt, rfordert dıe Heraus-
gabe der Manuskrıipte Euringers eine weıtergehende Umarbeıitung (von
der Anaphora unNserIcs Herrn lıegen 1Ur Abschriften der einzelnen Hand-
schriften und deren Übersetzung vor) eıt Abschluß seiner Arbeıten sind
ZWanzlg Jahre vergansch, 1n denen manche Erkenntnisse
wurden. Wenn alle diese Lexte einmal veröffentlicht sind, werden sämtliche
bisher bekannten äthiopischen Liturgien 1n wissenschaftliıchen
Ansprüchen genügenden Edıitionen vorliegen.

Ich wıll hler 1Ur ein1ıge herausgreifen, die Euringer 1n se1iner
Einleitung ZUT Apostelanaphora als zusammengestellt hat und dabe1
einer gCNAUCICH Untersuchung empfahl.

Vorher se1 aber och daran erinnert, daß schon die Bezeichnung für die
Anaphora Ge’ez: ’akuatet ein Rätsel aufg1bt. Das Wort wıird me1listens
sinngemäß mıiıt »Lob, Lobpreıs, Glorie« übersetzt; in Übersetzungen 4US$S

dem Griechischen in das Ge’ez wırd 6S für das griechische EÜX XOLOTLA
gebraucht: Apk 7112 dem griechischen TOOLA AL ZÜY XPLOTLA
ein äthiopisches N entspricht. In der ersten Auflage
seiner äthıopıischen Grammatık1+ versuchte Dıllmann eine Etymologıie

geben, VOIll der sıch aber in seinem Lexikon wieder distanzıerte*?2,
Hıer bemerkte CIy da{fß ’akuatet Von einer 1m Äthiopischen ungebräuch-
lıchen, aber auch in anderen semiıtischen Sprachen nıcht erkennbaren
(neque 1n allıs lingui1s obvı1a«) Wurzel ’akuata herkomme, Was natürlich
auch nıcht weıterhilft. In meılnen Studıes ın the Ethiopic Anaphoras habe
ich auf einen Vorschlag Ullendortff{fs hingewlesen*®, wonach dieses
äthiopische Wort auf das griechische SXOUVOLOG zurückgehen könnte.

Vgl Semharay elam, La Messe de Notre Dame ıte greable
parfum de saıntete Rom

Vgl Löfgren-S.Euringer, Diebeiden gewähnlichen äthiopıischen Gregor10S-
Anaphoren Orientalıa Christiana 85 Rom 67; LOTfgren; Nachtrag
ZUT Cyrillusliturgıe ZSem (1933/34) 265

Vgl Hammerschmidt, Studıies ın the hiobic Anaphoras, 26
11 Grammatık der äthiopischen Sprache (Leipzig 472

EX1CON Linguae Aethiopicae (Leipzig 785
13 S Anm
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Gedanken machte sıch Euringer zunächst einmal dıie Bedeutung
der NAa”7-”] - Formel den ıptychen der Apostelanaphora!* In den
Fürbıitten wiıird Sanz allgemeın für verschiedene Personen oder der
Fürbitte verschiedener Personen wıllen gebeten DIe A4aus 1
und A ] ZUSAMMENSCSECTZLE Präposition heißt we1l1testen Sinne
anlangt, WAas angeht« dann aber auch »WESCH, auf rund wıillen«15
So habe ich IMNME1INECEN Oxforder Litanelen das egınn der
einzelnen Anrufungen »durch« übersetzt und el ausdrücklich auf
das PDCI« der lateinischen Litaneien als Bedeutungsparallele verwliesen1®.
Nachher teıilte INIL Sımon mıItT, da{fß INnan be1 der Übertragung der
Litane1 des rdo commendatıion1s Rıtuale Romanum 11155 Gee7 17
DELK SanZ entsprechend mit NA”7”-1 wiedergegeben habe

Der 1er rage stehende Lext lautet N” T 0 He A.P
A  An A10 “ DO-N0-:0 Ö0 A0 A 0 Al
( A OD DANAA-F: AÄM.HTN pA HNCN NU2
DE MDG° D : DAA  U Dao: :

Abgesehen Von der möglıchen Mehrdeutigkeıit der Präposıtion liegt dıe
Schwierigkeıit der Konstruktion des (GJanzen Nach dem ersten Na 7“
werden der Patrıarch (von Alexandrıen) und der äthıopıische ’Abuna g_

Ohne C1inN verbindendes Wort werden der Erzmartyrer Stephanus,
der Priester Zacharıas (LE 1) und Johannes der Täufer hinzugefügt Erst
dann folgt ach die e1 der Heılıgen

Obwohl iINnNnalnl be1 derartiıgen lLexten amıt rechnen mufß da{fß die Heılıgen
ursprünglıch die Fürbitte eingeschlossen werden!? kommt iINnall dieser
Stelle olchen Erklärung nıcht aus Da 6S Schlufß heı1ßt,

14 Vgl Harden; T’he Anaphoras of the 20D1C Laturgy London

Vgl ıllmann, Lex1icon, 775 S

Athuopische lıturgıische Texte der odleıan Tabrary Oxford Fr
17 MD B, AL (Rom 1903 Miıs 1910 D.) 42 Zur

eschichte dieser auch philologischer Hınsıcht bemerkenswerten und ufschluß-
reichen Übersetzung, die auf Justin de acobıs zurückgeht und VO  ; oulbeaux
und 3a41 revidıiert wurde, vgl Korolevsky, Livıng Languages Aatnolıc
Worship (London New ork JToronto 148 153 und 162

18 Vgl azu Hammerschmidt, Studıes the 20D1C naphoras, 103
ds1 Das hiturgische Formpkrıiıterium FEın Prinzıp der Erforschung der orıentalıschen
Liturgien S$() (Berlın 62f

19 In CT NOC. nıcht veröffentlichten) Studıe, dıie VO:  3 den der alten Aa YD-
tischen Liıturgıe erhaltenen Dıptychen Bruchstücken ausgeht, hat ngberding
das Al den äthiopischen Dıptychen untersucht für briefliche Muiıt-
teilung VO) 1964 SC1 hier gedankt) Kuür dıe Beurteijlung dieser Formel erg1bt
sich dabe1, da{ N” T be1 Heılıgennamen ursprünglıch Sinne des »LÜr«, spater
des »”UuIn) wıillen« verstehen 1ST uch be1 der Nennung der Oberhäupter der
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das yGebet dieser erreiche unNs, uSW.«, kann das zweıte Na - wohl
1Ur »umm wiıillen« edeutfen. Neuere Übersetzungen entziehen sıch einer
Stellungnahme, indem S1e den lext ınfach Wort für Wort übersetzen ?®.
Brightman hat 1n beiden Fällen »IOr the sake ofa21 Euringer möchte
1n seinem Manuskrıipt das (GGJanze (vom Begınn des
Eucharıistischen Hochgebetes) anschließen: »Wır en dir, Herr, durch
deinen gelıebten Sohn [und durch die Heılıgen: ] durch unNnseren selıgen
und heilıgen Patriarchen und den selıgen Metropolten
dıe dır durch iıhr und ihre Fürbitte danksagen, (durch] den Krz-

Stephanus un! dıe 2318 Rechtgläubigen: Das Gebet all dieser
erreiche unNs, W .«, uch WE INall diesen Schritt nıcht mıtvollzıeht, da
das MI1t beginnende Stück Z diakonalen Fürbittreihe und nıcht
Z eigentlichen Lext der Apostelanaphora gehört, legt sıch die ber-
SCELZUNG mıiıt »um wiıllen« 1n beiden Fällen ahe Als Fürbitter kommen
Patrıarch und Metropolıt 1m Sınne des ebr auch Begınn der
Marıenanaphora des yrıakos vor=*.

Eın weıteres Problem sah Euringer in der eigenartigen Form des ath10-
pıschen Sanctus. Gegenüber der Urform des bıblıschen Sanctus VOoN Jes 6
(Heılıig, heılıg, heıilıg 1St der Herr Sabaot; alle Lande sSind seiner hre voll!)
welst das Sanctus 1n den einzelnen orientalıschen Liturgien Veränderungen
auf; die SOWeIt S$1e. siıch 1Ur auf einzelne Liturgiebereiche beziehen
hıer nıcht interessieren brauchen. Wıchtig 1St dagegen, daß in allen

Hierarchie bedeutet u.rsprünglich/ »für«, WAas auch spater vielen Fällen be1-
enalten worden ist In einzelnen Fällen 1sSt aber auch die Bedeutung »um ‚ willen«
klar erkennen. Die Entscheidung hängt VO Kontext ab EKuringer machte den
Fehler, daß alles einheitlich und gleichmäßıig übersetzen wollte

20 So dıie englische Übersetzung VOIl aoud, dıe N” 1m Sinne VO  -

»fOr the sake of« faßt < HOr the sake of the blessed an holy Patriıarchbba Yousab LE)
an the blessed Archbishop bba (Basılıo0s) hıle they VveLl o1ve thee thanks 1n their
PTraycr an 1n their supplication: Stephen the Irst martyr, Zacharıas the priest
and John the Baptist. for the sake of all the saınts andTE 29 a0ud-

Hazen, T’he Liturgy of the Ethiopian Church (°’Addıs Abbaba 1946 Mıs
1954 A.D:) 56 Das gleiche 1st VO:  - der amharıschen Interpretation 1n den VCTI-

schıedenen Druckausgaben der Qeddäse e  «
Pıetros Haılu’[Messa et10D1Ca detta »deglı Abpostolı« (Rom 43| un Sum-

1 The 20D1C Liturgy. Liturgy of the Oosties (°’Addıs ’Abbaba 45 Da
phrasıeren ediglich die orm des römischen Mashafa geddase om 1938 Mıiıs

1945 A.D 5lal, das den Lext geglättet hat NO0-:0 p
n1 (l) 4 ] A N0:0 - GÖN A0 g“ i
NAhAN Z AA AQT N P D] A - A

21 Brightm 2978 el spielt zunächst keine große Rolle, da{fß der Übersetzer
Ball das be1 - als NQ7°07 gelesen und mM1t

»hear Uus « wiedergegeben hat
D Harden, Anaphoras, 67
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orjientalıschen Rıten (einschließlich des lateinıschen) VoOr dem Wort »Lande«
das yalle« getilgt und aiur der »Hımmel« eingesetzt wurde?23: »Hımmel
und Erde«. Aulßer den westsyrischen und nestorianıschen Anaphoren haben
alle anderen be1 »Ehre« die zweıte Person: »deiıner Ehre«23a, Die agyp-
tischen Liturgien lesen: »deıner heilıgen Ehre«?24

Die äthıopıische Form des Sanctus lautet 1U  - folgendermaßen: e
DE L  n‘‚b(. 2071 Q AD“ DAn NR 1 wl  =

&b £-A-] MNrn
Die Schwierigkeıit lıegt dem ersten Zusatz Q AJ Um dıie Über-

SCETZUNg ywholly« rechtfertigen, müßlte 6s als Adverb 1m adverbıialen
Akkusatıv (fessuma)*® stehen?”; 605 findet sıch aber 1m Nominatıv.

23 ährend 111411l bisher annahm, dieser Zusatz, der auch 1n der A  c O  C
se1 christlıchen Ursprungs vgl Baumstark, Liturgıie comparee., "ITroisieme
edition, Par Botte (Chevetogne 96, Anm 6], ze1gt 1U die Hymnen-
rO. VO'  - Qumran (1 H), da{fß diese VO: biblischen Wortlaut abweichende Wen-
dung, dıie etzten es wahrscheinlich eine exegetische Ausdeutung des -  _- VO  -

Jes Ö, ist, ihren Ursprung der Jjüdiıschen Liturgie hat. Wır lesen 11©
5 @76{ 75151 y OT Dn[w ]n “  f  A  r
vgl azu die Rekonstruktionsversuche VO  - Licht; Megıllath ha-hodayoth T’he
T’hanksgiving Scroll (Jerusalem 201 S.9 und Habermann, Megılloth
mıdbar yehuda T’he Scrolls from the Fudean Desert (Jerusalem - L'e: Avıv 1311
Auf diesen Sachverhalt hat Flusser 1n einem für die eschichte des Sanctus
wichtigen Aufsatz aufmerksam gemacht: Sanktus und Glorıa Arbeiten (ie-
chichte des Spätjudentums und Urchristentums Abraham, uNseTr Vater est-
chriıft für Otto iıchel (Leiden - Köln 13488 ZU Ganzen vgl auch

eterson, Das uch UÜon den Engeln ellung und Bedeutung der heıilıgen nge
ım Kultus ünchen

239 uch diese Anderung dürfte auf üdische lıturgische Praxis, Ww1ıe S1e e
VO:  -} XVI bezeugt wiırd, zurückgehen.

Zum Sanctus überhaupt vgl. Baumstark, I’'rıshagıon und Oeduscha
ahrbuc. für Liturgiewissenschaft (1923) 18—32; SL, Das eucharıstische Hoch-
gebet und dıe Lateratur des nachexılıschen Fudentums (1910) 53—70;
dsL3; Liturgıie comparee, 56 S.9 D6; Hammerschmidt, Die koptische Gregor10s-
naphora Berliner Byzantinistische Arbeıiten ©  8 (Berlin TI Flusser,
Sanktus und Glor1a a.a.0. 29 29—52; JjJüdıschen QeduSsa El1l-

SCH 5 Der jüdısche Gottesdienst ın seiner geschichtlıichen Entwicklung (Fra:  u A,

$1931) 61—67, 20—2972 und 586{f.; Kretschmar, Studıen ZUuUr frühchriıstlichen
Trinıtätstheologie Beıträge historischen Theologie 21 (ITübingen
134 80

Brightm 221 *H holy, holy ord of Sabaoth, the heavens and the earth
Zun> wholly of the holiness of thy glory.””

mann, Lex1icon, 1388 S,
D7 ber diese 'Tatsache kann 111A111l sich 111,. doch nıicht leicht hinwegsetzen,

Ww1e dies Euringer 1n seinem Manuskript Tut Sein Hınweis auf Nomiuina, dıie schon
1mM Nominatıiv adverD1: gebraucht werden, kann doch LLUTLT für einen ganz bestimmten

Kreıis gelten, der nıcht belıebig erweıtert wga_rden kann; vgl mann,
Grammaltık, 341 ; Praetorius, Athiopische Grammatık orta

147; Conti1ılınguarum orıentalıum Karlsruhe - Leipzig S 161
Rossıin1, Grammatıca elementare lingua et10p1Ca Rom 6 163 un! iMl

1223 und 126
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Daß 6S auch nıcht WIC Harden annahm?? C1NC den Lext
hineingerutschte Schreiberanweisung Sinne VOomn (für ab-
gekürzten lext des Sanctus) SC11I1 kann, habe ich anderer Stelle geze1gt“®
Kıne andere Erklärung versuchte Euringer®? Wıe schon Dıllmann?*
bemerkte, annn 61 aktıve und CiNe PAaSSıVC Bedeutung aben;
aktıv implens; DasSSıV plenus, repletus Da 6S hier doppelten
Akkusatıv gebraucht wırd dachte Eurıiınger dıe aktıve Bedeutung
Demnach WAaTe das logische Subjekt »Giott Sabaot« füllend dıe Hımmel
und die rde Das fessum WAaTiIc angefügt worden, die Bedeutung
verstärken, und ZWAar Form, dıe melu entspricht vollendend
füllend vollständıg füllend

In INC1NCI Studıes habe ich (einem Vorschlag Ullendorffs folgend)
versucht, die Wendung dem Gesichtspunkt betrachten,
fessum eın Zusatz 1ST, sondern das hebräische 55 übersetzen co1132.
Damıt Niele ıhm dıe Rolle des Prädikats T AAn entspräche
der hebräischen Wendung 572057 55, die c Gn T und Dt 25
vorkommt Abgesehen VvVon der (überall anzutreffenden) rwähnung des
Hımmels WAare dann dıe CINZ1ISC andere Hinzufügung äthiopıischen
Sanctus der Ausdruck »Heıilıgkeit«, der keinerle1 Hınsıcht C1NC Schwier1g-
eıt bedeutet (vgl. das ägyptische HC CO HC) Die Eigenart
der äthiopischen ers1ion bestünde nıcht ;  darin, dafß das yplenı«
doppelt ausgedrückt 1ST, sondern darın, »coel1 konkreter
gefalt Sind dasjen1ge, Was Hımmel und auf der rde lebt und west®*®

cseha m l6öHebr Qados gados qgadös Jhwh
Äthiop Qeddus geddus geddus CRZ1 abeher sabaä OT fessum

\ebr kol- | has-Samayım] hä- ATCS keböd6
Athıop melu samayata wa-medra geddesäta sebhatıka

Diese Interpretation des fessum 1äßt sıch sicherliıch VeErtreieN; der Nach-
te1l 1IST Nn dazu CIN1SC Voraussetzungen machen muß die sıch
nıcht estrikte beweılsen lassen Ich möchte daher doch die Möglıchkeıit

rklärung CrOrTtern, be1 der fessum als Attrıbut (Gottes (»der
Vollkommene«)?* aufzufassen WAaTC Wır haben C1INEC Stelle der
LAfUrg1e, fessum als Gottesattrıbut aufscheint der Begınn der Ana-
phora der 218 Rechtgläubigen DE T Naa ID A0 A

28 Harden, Anaphoras, 50
29 Studıes, 106 “
30

31
7Sem (1933/34) 771
Grammaltık, $ 108, 2C 205
Philologisc gesehen bestehen dagegen keine Bedenken, da fessum sowohl für

den ebräischen Stamm ml (sSo Nm %. 3) als auch für das griechische TAMNPNG
4, 28) eintritt.

33 Vgl Engberding 4A7 (1963) 143
Vgl Mit 5 48 (} 0D «  d Q AD“ D: A  xr
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( A°MMLAN AAA (n Q.G PU- AT°AN
AAn 9n Q

LÖTfgrenN hat emerkungen diesem 'Text vorgeschlagen, dıe
dre1i etzten Wörter vonl ZUMmMm Folgenden ziıehen und übersetzen
»preiswürdig 1ST der (J0tt der Götter, Sabaot, der Vollkommene«3®
Damıt WAaTrec zumındest C111n e1isple) der Liturgie selbst für C1NC derartige
Verwendung VOIll fessum gegeben

Dagegen kann ich Euringers Meınung*®”, daß Y 1-2 der Anaphora
der 318 Rechtgläubigen EINISC Berührungspunkte« (welche MItL dem NECU-
testamentlichen Sanctus VOIl Apk hätten; der Verfasser der Apostelana-
phora vielleicht beide Hagıasmo1 armonisieren wollte und fessum das be1
Jes fehlende HU A- DE, LA“ (von Apk sollte, nıcht folgen

Es 1ST immerhın der eachtung WEeTTL, da{f3 schon TO a 7 S] (gest
fessum als » Vollkommener « aufgefalt hat Im zweıiten Buch (Kap I1

SC1IHNeTr Hıstorıa de Ethiopia übersetzt das Sanctus der Apostelanaphora
»Santo, Santo, Santo, Deos Sabaot perfeito, che10 esta CE0“
da santıf1cacao de glor1a«3® Muiıt dieser Übersetzung des fessum
STL1LMMLT die aäthıopısche Iradıtion insofern übereın, als auch dıe amharıschen
Übersetzungen der Ge ez-Formulare fessum als Gottesattrıbut (allerdings
als jektiv Partizıps) auffassen e N ON n

AUGÄE, AUMMLA N , ON IDT NAC7EeT En © 7D
(Heılıg, heıilig, heılıg Gott, vollkommener dieger; der obpreıs

deiner Herrschaft ET 1immel und T  e uch die Von Daoud
angefertigte un Von Hazen revidierte Übersetzung 1115 nglısche*°
und dıie arabıische ertragung “ des folgen dieser Interpretation.

KEıne weıltere Stelle: dıe SCIT jeher CN richtige CTIUX Interpreium SCWECSCH
IST, findet sıch der Epiklese der Apostelanaphora (und anderer Ana-
phoren); handelt sıch den Lext, der dem Gerund UT A

35 Fuüuriınger. Ihe NADNOTA der 318 Rechtgläubigen ZSem (1926) 131
36 LÖöfLfeEreEN; Varıanten und Bemerkungen ZUY äthıopıischen NA  OTa der

37 Rechtgläubigen Le Monde Orijental 26 H (1932/35) 207
d Im Manuskrıpt der Apostelanaphora
3 8 BeCCaT4s Rerum aethıopıicarum SCY1DLOreSs occıdentales ınedıtı Saeculo X47

ad MI vol I1 Rom 447 vgl dazu dıe vorsichtige Übersetzung VO  3

Duensing »Heılıg, heılig, eılıg 1STt Gott Zebaoth vollkommen, voll 1ST der
Hımmel und dıe Erde Von der Heılıgung deiner a Göttingische gelehrte
Anzeigen 1916 Nr 649

30 MD B, A, M0 NA7NICS (*Addıs ’Abbaba 1951
Miıs 59 b 1 Abuna ewoflos], &A, IS

”7 (l Addı Abbaba 1951 Miıs 1959 46 b
A () T’he Laturgy of the Ethiopian Church (°Addıs Abbaba 1946 Miıs 1954

perfect ord of hosts
41 T’he Liturgy of the Ethiopian Church (Kaıro 723 I 5 i}
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beginnt: yR.ITCN verleihe allen, die davon empfangen werden, da{f
ihnen gereiche ZUT Heıilıgung und ZUTFT Erfüllung miıt dem heilıgen (re1ist
un! tärkung 1m wahrhaften Glauben«.

Die alteren Autoren, denen einheimische Lehrer ZUT Selte standen, WI1Ie
Gualti:er1 (Tasfa Seyon)), TO 27 SJ, Ludolf (’Abba Gregor10s)
und auch spätere, WI1IEe ıllmann, Ball Brightm), Rod-
ell un Mercer, übersetzten den Ausdruck mıt yzugleich«
[parıter, sımul, Jjuntamente, conjunctim, (al)together, a.  ei; die HU GICGH

Autoren, WI1Ee Horner, Harden, Hanssens, Haılu’”
und CL Sumner, dıe wörtliche Übertragung VOT ”ndem du VeOLr-

eINISST« [ın Jomnıng (them) together, unıting them, conjungendo, COIN-

gi1ungendo| uch Euringer hatte siıch MI1t diesem »Rätselwort« WI1Ie
in seinem Manuskrıipt sa SEeIt 1916 beschäftigt, ohne einer be-

friedigenden Ösung gelangen In ein1gen seiner Ausgaben hatte sıch
der Übersetzung ”ndem du verein1gst« angeschlossen und das (Ganze

hierın der heutigen äthiopischen TIradıtion folgend“ auf dıe Ver-
ein1gung des eucharistischen Brotes miıt dem Weıin 1m eic bezogen.

In meınen Studıes konnte ich 1U  D darauf hinweıisen*?, dafß dieses
nıchts anderes 1St als das »In 300080001 CONSTCSANS« (gic SV  &A GUVAYAYOV) der
SOgeNaNNTLEN Kirchenordnung des Hıppolyt, 1mM Zusammenhang
lautet: yeTt petimus miıttas sp(irıtu)m LUUM s(an)c(tu)m 1in oblatıonem
aNncCcLAe ecclesiae; 1n 1Ul CONSTICYANS des omnıbus qu1 percipiunt
sanctıs 1n repletionem sp(irıtu)s s(an)c(t)1 ad confirmatiıonem fide1 1n er1-
tate, laudemus glorıficemus PCI LUuUum e(su)m Chr(istu)m,
PCI qQqUCIN tıbı glor1a honor patrı fil1o s(an)c(t)o sp(irıt)u 1n Sancta
eccles1a tua A in saecula saeculorum. Amen.«4*. Miıt dieser Kr-
kenntnis das Problem 1m wesentlichen gelöst. (13anz Wr dıe rage
och nıcht geklärt, we1l auch 1in der lateinischen ersion nıcht ohne weıteres
ersichtlich ISst, auf Was sıch das HIN UU CONSrCSANS« eigentlich bezieht
Es galt och die Rekonstruktionsversuche der Kirchenordnung vVon

1) ıx 45 heranzuzıehen, einer probablen Lösung gelangen.
Nachträglich mußlßte iıch annn feststellen, auch Hanssens

auf dıie Herkunft des KILEO as aufmerksam gemacht hatte, ohne da{fß ich
seinen Aufsatz, der mıtten 1m Krieg erschienen Waäl, vorher Gesicht
bekommen hätte 16 ber auch der Umstand, das gleiche Ergebnis
zweıimal unabhängig voneinander erreicht wurde, dürfte vonl Wert se1n,
da dıe Rıchtigkeıit dieser Lösung och klarer hervortreten läßt 7Zudem
deckt sıch meine Ansıcht nıcht 1n en Punkten miıt der VOoNn Hanssens:

42 Vgl dazu Hammerschmidt, Studıes, 153
4 3 C.9 4—5

Dıx, T’he Treatıse the AÄbpostolıc Tradıtıon of SE Hıppolytus of Rome
London BOtte; La Tradıtıon apostolıique de Saınt Hıppolyte LOF 20
(Münster

4 5 Cis 78
4 6 Une formule Enmgmatıque des anaphores ethiopiennes OrChrP (1941) 6—392
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Während Hanssens Anschlufß das berühmte Epiıklese-Gebet der
Dıdache 447’ Athanasıos, De vırgınıtate*®, und VOLT allem dıe
naphora des Serapıon Voxn 'T’hmuis?*?® »deıne heilıge rche« als das uUuL-

sprünglıche natürlıche Objekt »ndem du verein1gst« ansah habe ich
auf Grund der Rekonstruktion Voxn D1ıx>09 der sıch 1er auf das 1 esta-
mentum Domiıinı S  ‚5 dıe Gemeinde der Empfangenden als dieses Objekt
verstanden Dazu hat Botte NUun herausgestellt, da{fß Griechischen
ursprünglıch doch CinNn Partızıp ohne rgänzung gestanden haben dürfte ®!

Der USCruC. CaN steht schlıefßlich auch äthiopischen Sinodos
Von Ort aus 1ST der Schritt ZUr lateinıschen Wendung bzw ZUTr ekon-
struktion des Griechischen ast automatısch tun

I1

Kodifizierung des Rechts euligen Athiopien
Es hlıegt der Natur der Studien des christliıchen UOrıients, dafß ihr Weg

Vonl den agen der ergangenheıt bıs die Gegenwart führt, SOWEITL sıch
christliche Gememinschaften Orıient rhalten haben In besonderem Ma{f3
gilt 1 die Aufmerksamkeit dem aäthiopischen Reich dem CINZISCH
orjientalıschen Staat christlicher rägung, der VOIll christliıchen Dynastıe
regıert wırd Unter diesem Gesichtspunkt erscheint CS angebracht, einmal

Blıck auf das moderne e dieses Staatswesens werfen, zumal
sich wıeder ZC1ZT, uNnseren Breıten davon sehr WCN1S bekannt 1ST

Dabe!]l lıegt CS Wesen Staates, der bewußt dus altehrwürdigen
TIradıtion heraus lebt, begründet, da{f3 auch be1 modernen echt

47 Lietzmann, Die Dıdache eine lexte für Vorlesungen und Übungen
OE 51948) 10f “Klomep TV (TO) XAÄLOLA ÖLEOXOPTILOLLEVOV 3GT XL

GUVAY ÜEV SYEVETO S UT SUVAYÜNTOO O OU EXKAÄNGOLA o  n T“ NMEQXTOV TNG YNG SLCc LV OÖ 7)V
BAGLÄELAV

48 VO der Goltz, YOC NOOG LV TAXOYEVOV 20 2a9 e1pZ1g
4A7

49 Beckmann, Ouellen ZUT Geschichte des chrıistlichen Gottesdienstes Güters-
loh 13 Ka OOTEP C XOTOC OUTOC SOKOPTLOLLEVOG TV ICT w  n KL GUVAY ELG
SYEVETO SLC V, UT AL LV YLO G OU EXUANGLOAV GUVAXEOV TAVTOC ZOVouG KL
YOPAC AL NÄXONG TONEOC XL KOLNG XL OLX.OU KL TOLNOOV LLOV COOAXV KT OALKNV SXUAÄNOLAV.

50 C. 9 {8 SYODcSaAL OL
51 Tradıtion apostolıque, «La forme damıraka, gerondıf affecte du suffixe

pronominal (conjungendo {U) est des substituts du dısparu ethiopien
L’accord IMONTITE SICC partıcıpe Sanıs complement; la lecon
de (ut ıb uUnLantur ) CT donc uUunNlec COrreCL10n. »

ers1ion latıne
Version ethıopienne
1 estamentum Dominı |SYr 'Lext ed Rahmanı (Maınz 1899)]

592 Duensing, Der atmopısche ext der Kırchenordnung des oLy Abh
Wıiıss. Göttingen, Phılos-histor RE Drıitte Folge, Nr (Göttingen

zD
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Anknüpfungspunkte diese Iradıtion sucht In diesem Zusammenhang
muß zunächst dıe etha nagast (Recht der Könige) ammlung
erwähnt werden. Es handelt sıch dabei en sowohl kanonisches w1ıe
weltliches (ziviıles) eC umfassendes Orpus, das auf dıe arabısche
Kanonessammlung (al-Magmü’ as-Safawl, al-Qawänin as-Safawıya) des
as-Safi Abü ’1-Fadäa’ıl ıbn al- Assal zurückgeht, die dieser 1n der ersten te
des JIh zusammenstellte®3. Be1 seiner Übertragung 1Ns Ge’ ez>4 1st das
Werk weıtgehenden Veränderungen unterworfen worden, die 1im einzelnen
och einer Untersuchung harren. eıit seinem Auftauchen iın Äthiopien
hat CS 1m Rechtsleben des Landes eine ZEWISSE, anscheinend oft über-
schätzte gespielt*°. en dem et. nagast WAar s VOTLT allem —

53 Vgl CAL I1 208 —403
on und iıtalıenische Übersetzung VO:  - u1d1, II »Fetha Nagast«

»Legıslazıone de1 Re« 1-1I1 Publicazıon1i scientifiche del Istituto Orientale 1n
apo 1l [Rom 1897-99; Nachdruck des ersten Bandes (Text) Neapel
vgl dazu Ross1ı Canevarı, Nagast (1l TYO de1 re); codıce legg1
abıssıne COoON noTe rıfermentı al dırıtto ıtalıano Mailand CGerullıi, Stor1a

letteratura et1op1Cca (Maıiland 21961) 242; u101:; Stor1a letteratura
et10p1ca Rom 78 *9 Cont1ı Rossin1, Note Ia s$tor1a letterarıa abıssına

Rendiconti Academıa de1 Linceli, Classe clenze moralı, storiche >

filologiche Rom S 27 Rıedel, Die Kırchenrechtsquellen
des Patrıarchats Alexandrıen e1pZz1g 5—19 5 ine ausführlıche Entstehungs-
und Entwicklungsgeschichte des Fetha nagast be1 EUurıinger, AÄAbessıimen UN:
der hl. IU übinger T’heologisch: Quartalschrift 02 (1910) HS

55 Vgl a7ıl jetzt die usführungen VOIl da Maardäa, Valore g1ur1d1co
consuetudını etiopıiche Attı del Convegno Internazıonale Studı Etiopicı oma
D m A aprıle Academıa azıonale de1 Lincel, GCECL.VAIE 1960,
Quaderno 4A8 Rom 11—21; bes G1 5. . » Ma CTrTEATC magg1iormente
la confusione far fraintendere A11COT p1U oulla CIa natura portata applıcazıone
del Fetha Nagast, VEIL11C una versione (per quanto S1 intende, naturalmente,
1l la versione ıtalıana del Gu1di Eglı ha infattı tradotto tiıtolo CO Legıs-
lazıone de1 Re, Cy quel che (D- D1U, ha agglunto COINC spiegazlone: Codıice Ecclesiastico

Civnle 2551110 Questo sottotitolo aggıunto dal (su1d1ı ha fatto credere aglı
scr1ttor1 europel che Nagast fosse veramente il( vigente dell’ Etiopia.
Null:  © p1IU inesatto. Se infattı toglıamo quell’ applicazıone quası sporadıca ne1
processi del SUDICIHMNO tribunale, anche 1n tal Caso tıtolo dı semplıce fonte 10OoN

OILNC VCETO ed effett1vo codice, Fetha Nagast 110  - ha mal aVUTO vigore effet1vo ne
1n .DO ecclesiastico ne 1n .DO civıle. SSO infattı entrato in Etiopla 1n data
relatıyamente receNTfe; d’altra parte data la S U:  Q mole assal cons1ıderevole, 110  ; pote

facılıta divulgazıone sicche fin 1N17Z10 dıyenne appannagıo quası esclus1vo
delle bıbliıoteche de1 maggl1or1 Conventi1 del dı consulta dı stud10 dı
pochissimi privilegiati maestr1 Ott1 ‘Ma’emeran T“ Z° che dotatı dı
memorla eramente fenomenale, stud1iıano memor1a, r1iuscendo
110  » solo gTrall della Sacra Scıittura, anche quanto altro loro insegnato.
Alcunı di COSTOTFO, pochissim1 1n verı1täa, 81 speclalızzano nello stud10 del Nagast,
acquistandosı1ı 1l dirıitto la fama g1urisperI1tl, acquıistandosı1 ql STESSO 11
monopolıo quası assoluto CIrca la interpretazione l’esegesi del et. Nagast.

che C1 autor1zza ad affermare che ıl Fetha Nagast SCIHNDIC nettament:!
completamente rimasto ql dirıtto prıvato del popolo, NO esercıtando NESSUN
infÄiusso sulle consuetudinarıe del popolo S12a ella loro formazlione, 812 1n
segulto (0)881°> corrett1vo delle medesime. «
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geschriebenes Gewohnheitsrecht, das dıe Normen des öffentlıchen und
bürgerlichen Lebens bestimmte>52.

Erst 1in der Gegenwart SIng daran, das SC systematisch e_
fassen und nıederzulegen. Den Auftakt a7ıl bıldete dıe Verfassung
(T A aD 0) P von 1931, die Vomnl Kaiser Hayla Sellase

Hamle 19223 Mıiıs 1931 unterzeichnet wurde
In diesem Dokument fAijeßen alte 'TIradıtionen und moderne Rechts-
auffassungen, WIe sS1e sıch 1m aufe des 1n den europäischen Staaten
herausgebildet haben®®; Das Weıterleben alter ' Iradıtionen
ıllustrıiert, Was ber die Linie des gegenwärtigen Herrschers geSsagt wIird.
Nach Artıkel der Verfassung Von 1931 °7 leitet sich das regierende Haus
ber König Sahla Selläse vomn aWa  — (Schoa), der vVon 1813 bıs 1847
herrschte, VOIl und amıt von der sagenumwobenen Königıin
von Saba®8 und König Salomo vVvon Jerusalem her®5®9. In der Geschichte

Da Vgl dazu M d. de Stefano, costumı penalı eglı Abıssın ed A
Neghest Orenz dsl., 4J dırıtto penale nel Hamasen (Erıtrea) ed ı1
Neghest (Florenz PetazZzl, L’odıerno dırıtto penale consuetudınarıo
Hamasıen (Erıtrea) ( Asmara Capomazza, Il dırıtto consuetudınarıo
dell’ Acchele Guzaı (’Asmara Costanzo, Dırıittz Dpopolazıonı
abıssıne de.  rıLlrea (KRom d81.; Le fontı del dırıtto abıssıno delle popola-
1021 crıstiane (Rom weitere Literaturangaben für den dieser Hınsıcht
besonders fruchtbaren Zeıitraum der iıtalıenıschen olonı1alherrschaft be1 Cont1
Rossıiın1, Pubblicazıonm etiupistiche dal 1936 al 1945 Rassegna dı stud1ı et10p1C1

(1944/45) 80) —84
56 Vgl 7 I P1anıtz, Deutsche Rechtsgeschichte Traz 228611
Koellreutter, Deutsches Staatsrecht (Stuttgart - Köln 8—14; (G1e5S6€8;

Staatsrecht (Wıesbaden 29 —44
57 Entspricht dem Artıikel der revidierten Verfassung VO 1 egemt 1948
Miıs Nov. 1955 1:); der Lext lautet: PATtP XR - *7 3: U

29 71 NATP:A R CDA P >] MNAT PE A0T”
Z PF NAA- T> n DA X.mD: nPANIP 57 ©
Yen — VHIYJA FAn ‚en
AA A DA ( ,D 1119° [E mperı1a. dign1ty
ch: remaın perpetually attached the lıne of Haıle Sellassıe 1 descendant of Kıng
Sahle Sellassıe, whose lıne descends wıthout interruption from the dynasty of
Menelık 1, S()  - of the Queen of Ethiop1a, the Queen of eba,; anı Kıng Solomon
of erusalem Die revidıierte Verfassung erschıen 1955 an  IC des 25 ahres-

der Krönung des jetzigen Herrschers.
58 Vgl Ullendorfif, Candace and the Oueen of New ' Lestament

Studies (1955) 53—56; dsl., The QOueen of ulletin of the John Rylands
Liıbrary 45 (1963) 486 —504; Pankhurst-R. ankhurst; T’he Oueen of

Ethiop1ia Observer (1956/58) 177—-204
59 ach dem Kebra nagast gebar dıe Königın VOIl Saba dem Salomo ınen Sohn

Menilek L Im er VON  H DD Jahren kam den Hof se1ines Vaters Jerusalem,
Z Könıig VO  - Athıopien esalbt wurde und dorthın zurückkehren sollte.

"AZzary3a,; der Sohn des Hohenpriesters S5adogq, der MI1t ıner Anzahl jJunger Leute
ZU) Begleıiter Menileks bestimmt worden W: entführte ohne da{i3 davon
wulßlfte) mi1t selinen Gefährten dıe undeslade aus dem Tempel und brachte s1e
ach Äthiopien, 1111l S1€ heute och 1n ’Aksum glaubt; vgl Bezold, Kebra
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erscheint dıe Stellung des äthıopıischen Herrschers®® ıcht, das
eiINeEerSEITS SCWISSC Anklänge die gemeinorientalische Vorstellung VO:
sakralen Kön1ıgtum®* Z  ‘5 andrerseılts gerade Hınblick auf den
christlıchen Charakter des Reıiches die Stellung des byzantınıschen
Kaıisers®? Diese Züge kommen auch Rıtus der Kaıisersalbung
un: -krönung ZUIN Ausdruck WIC der koptischen Kırche für den
aäthıopischen Monarchen nıedergelegt 1st ©® DIie Person des »Auserwählten
(Gottes«64 1ST ach Artıkel der Verfassung Von 1931 unantastbar®©® Nach

Nagast Abh Kön Bayer Wi1ıss Bd Abt München
udge, T’he Oueen of and Her nly Son enyelı (I)

Oxford London *1932)5 vgl dazu auch Bausanı, Drammiı opotları ınedıtı
$ leggenda dı Salomone VERINGA dı Saba Attı del Convegno Inter-

nazıonale Studiı Etiopi1cı (s 55) 167 209
60 Vgl Caquot La roOVyaule sacrale Ethiopie qIies d’Ethiopie (1957)

205 18
61 Vgl 00 (ed X Myth Rıtual an ingshı Oxford
Wıdengren, aRrTales Könıgtum en T'estament UN: Fudentum Franz-

Deliıtzsch-Vorlesungen 1952 (Stuttgart Hammerschmidt, Könmngs-
ıdeologıe spätantıken Fudentum ZDMG 113 (19063) 492 511 und verschiedene
Arbeıten des Sammelbandes T’he Sacral ingshı Numen Suppl Leıiden

6 2 Vgl Dölger,; IDe Kaıserurkunde der Byzantıner als USATUC: ıhrer polı-
tıschen Anschauungen Dölger, Byzanz und dıe europäische Staatenwelt
(Ettal 272 ds1 Bulgarısches Parentum und byzantınısches K aısertum eb
140 58 Ostrogorsky, Greschıichte des byzantınıschen Staates andbuc der
Altertumswissenschaft F Dt:; e1l München 21952) 25 8S6f 161f
(und dıe 1er angegebene Literatur); ıchel Die Kaısermacht der (Ost-
hırche St 2 1955).1 25 80 109 1954) 1 28 133 63 1955) 1 492
231 60 (1956) 29 Allerdiıngs darf auch dıie Wechselbeziehung zwıischen dem
Orient und Byzanz nıcht außer acht gelassen werden, dıe och eingehend untersucht
werden muß vgl dazu Rubin, Das Zeıtalter Fustinmans (Berlın 1272 U
un! dıe reichen Literaturangaben und Exkurse Anm 210—215

63 FaROAOTYSIa I FLIMLIO Y P WOY Haa T'Tö—:;_.\'€ ITFERKÄHCIA IIRI
OS (Kairo 1646 Mart 19292 Mıs )S bes zweıten

(p und vierten (p A) ZUTr albung und s1iebenten
(p N& i Ar) ZUT Krönung

ame]So ın 1te An HAT U
ANN An GL ” HAT P A R Zum ıte »>KÖN1Ig der KöÖönige«
vgl Vycıchl 78 de TO2 des 015 ales d’Ethiopie (1957) 193 203

6 D Entspricht dem Artıkel der Verfassung VO  - 1955
66 IDıe ffizielle englische ersion äßrt Artıkel (1955) beginnen (CBy

of Hıs mbperı1al 0O ell Dy the MC He has received the
PCISONMN 9f the Emperor 15 sacred Hıs dıgn1ıty invıolable an HısWindısputable
Der endung c<cthe PDCISON of the Emperor sacred’”’ entspricht das amharısche
NN e e SIN: (indem Ehre nıicht vermiıindert werden
darf, unantastbar 1St Ja wobel die Negatıvform des Verbums A pN: (vonN
1Ne starke Übersetzung, WIC S1C die englısche Version biletet, kaum zuläßt;
vgl u1d1, Vocabularıo AMATY1LCO--1ıtalıano Rom 282 pn togliere,
prendere parte del DanNc altra 0Sa Uull:  © DCI darla ad altrı ; dimınulre (1l
alarıo) .l (l) E{ N O ESSCTC dimınulto

11
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Artıkel der revidierten Verfassung von 195567 gıilt dıe Erbfolge jetzt
mehr 1n der männlıchen Linıe

Artıkel 126 der Verfassung Von 1955 bestimmt, dafß dıe äthıopische ortho-
oxe Kırche dıe »Established Church« ( P} : [l) « NCAH-1:877
des Reiches 1sSt und als solche die Unterstützung des Staates genießt.
Der Herrscher mufß sıch ihrem Glauben bekennen; sSe1IN Name
soll 1n allen (Gottesdiensten gSCNANNL werden.

Neben den Bestimmungen ber Macht und Vorrechte des Herrschers ®®
und ber die Struktur von Regierung, Parlament und Verwaltung®? finden
sich schon der Verfassung VOIl 1931 zwölf Artıkel”® ber die Rechte der
Untertanen, die hıer och als »Rıghts recognized by the Emperor be-
ongıng the Natıon« gekennzeichnet werden; ıhnen stehen geWlsSseE
Pflichten gegenüber (»Duties incumbent the Natıon«). In der Verfassung
Von 1955 nehmen diese Bestimmungen ‘* einen 1el breiteren Raum ein”*
hıer merkt INall deutlich den Fortschritt?? 1m en der Bemühungen

Klärung und Festsetzung der menschlichen Grundrechte?4.
Die Arbeit der 1954 eingesetzten Kommission für dıe Kodifizierung

des Rechts, der eine el Voxnl ausländıischen Experten angehörte‘*® Wr
schon ach wenıgen Jahren weIıt fortgeschritten, Hamle

67 Im Falle, da{i3 der Kaiser überhaupt keinen Nachkommen oder keinen männ-
lıchen Nachkommen hat, der den Anforderungen der onfolge entspricht, So.

gemäfß 13 (a) (1955) ach Befragung des Kronrates seinen nächsten mann-
lıchen Verwandten, der aber eın direkter Nachkomme des Königs Sahla elläse
sein mujß, öffentliıch ZU I’hronerben bestimmen.

68 1931 6—17; 1955 26—26
6 9 1931 30—55; 1955 Art. 66— 12
70 Art 18—29
W Nun ınfach dem 1fe. A HN MB -{]-f- 200°

(Rıghts an Duties of the People)
d 27—65

Art. 27 Allgemeiner Rechtsschutz; 28 Gegen Diskriminierung der
Ausübung der bürgerlichen Rechte; Art. 40 Freıiheıit der Religionsübung ; 41
ede- und Pressefreiheit ; Art 42 Freiheit des chrıftliıchen Verkehrs; Art 423
Verbietet Beraubung des Lebens, der Freıiheit oder des Eigentums ohne ordnungs-
gemäßen Prozei3; Art. 44 Eigentumsrecht; Art 45 Versammlungsfreiheıit; Art. 46
Bewegungsfreiheıt innerhalb des Reiches 9 4A77 Freiheit der Berufswahl; Art 49
Verbietet Verbannung 1N€es äthıopischen Untertans ußerhalb des Reiches Art 50
Verbietet Ausliıeferung eines äthıopıischen Untertans ein anderes and und
Ausliıeferung jeder anderen Person, sSOweılt aIiur nıcht internatıionale Verträge
vorlıegen ; Art 51 Verbietet Verhaftung ohne gerichtlichen Haftbefehl, außer
WCC1111 eine offenkundıge und ernstliche Verletzung der bestehenden Gesetze VOI-

j1egt
Vgl azu i . Auer,; Ur und Freiheiuit des Menschen Stifterbi  othek

Z (München - Salzburg dsl., Der Mensch hat Recht Naturrecht auf dem
Hıntergrund des Heute Graz-Wıen - Köln

75 Graven;,R. avıd, auffre, rabowskı, Mareın, Roberts
und SIr Matthew
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1949 Miıs 1957 mıt Proklamatıon )76 No 158
Von 1957 das CUu«c Strafgesetzbuch 1in amharıscher und englischer
Fassung erscheinen konnte??. Das Strafgesetzbuch Von 1923 Miıs

1930 und alle dasselbe abändernden Proklamationen wurden
mıt dem Inkrafttreten des Kodex ® abgesehen Von den Ausnahmen,
die das Cu«c Gesetzbuch selbst bestimmt, wıderrufen. In 8 Artıkeln
wird dıe einschlägıge aterlie behandelt??, wobel wohl Berück-
sichtigung der Eıigenart äthıopischer Verhältnisse das Schweizer traf-
gesetzbuch VoInl 1950 einen gewissen Einflui ausgeübt hat®9 Zu der 1in der
etzten Zeıt 1n der Öffentlichkeit gehörten Meıinung, CS gebe 1ın Äthiopien
eine Art Konzentrationslager (die Gefährlichkeit solcher Vergleiche lıegt
gerade 1mM mehr oder weniıger bewußten ezug auf dıie NS-Zeıt), 1St 1er
auf Artıkel 103, der Nnac. einem ordentlichen Gerichtsverfahren) 111l-

pulsory labour ıth restriction of personal lıberty« vorsıeht, und auf Artikel
128 bıs 130 (D @H -]“ Internment) verweısen, H, der Angeklagte
annn Zwangsarbeıt mı1t Freiheitsentzug verurteılt werden, wobel dieser
1m Falle der »compulsory labour« darın bestehen kann, da{fß siıch ent-
weder einem bestimmten Arbeıtsplatz, be1 einem bestimmten Arbeıit-
geber oder auch 1n einem y»particular establiıshment for the PUrDOSC of
doing work« uf halten mufß uch während des »Internment« hat der
Verurteilte ach Artikel 129 (1) dem dafür bestimmten atz
arbeıten.

lle kaiserlichen Dekrete (7D »n 2 ] :3 97,P 4 un!
miınisteriellen Erlässe und Verordnungen (° @77 D mM P D:
P G ” “AHH- mussen ach Art 88 der Verfassung (1955) 1n der
Nagarıt Gazeta, dem Amitsblatt des Reıiches, veromHnentlıc. werden; vgl dazu

Luther, 210D14 oday (Stanford / Calıf. - London 46 Nagarıt be-
deutet eigentlich dıe 'Irommel als Insignie des Herrschers, mit der KErlässe —

gekündı wurden. In der Bezeichnung des Amtitsblattes ebt diese alte 'Iradıtion
fort ; vgl Caquot, La royaute sacrale Ethiopie Annales d’Ethiopie
(1957) 216; Massala, mıe1 trentacınque annı dı M1LSSLONE nell’alta Etiopia
(Rom - Maılan 885—95) 1 214

d e072A5 (7D &p 65), (Penal Negarıt (GGazeta (GGazette
Extraordinary 16th Year No hier WI1IE bei en folgenden Gesetzbüchern, dıe
jeweıls 1n amharıscher und englischer Fassung erschıenen sınd, unfter Berufung
des Kaisers auf Artiıkel 24 und 88 der Verfassung (1935)

7 27 Italienische Übersetzung: Polett1, codıce penale abıissıno Cr  \ le relatıve
consuetudıinarıe, l’ordınamento g21ud121arı10 processuale ın vıigOre nNe.  T1CAa

Orıentale Italıana Der uddıtı ındıgenı ed assımılatı (Mailand
Am DE Miyazya 1950 Miıs Maı 1958 A.D

79 iıne SC. Übersicht bei Pankhurst, T’he Nezw eENa. 'ode Ethiopia
Observer (1958/59) 9—8 vgl jetzt auch Fusella, Il codıce penale
et10D1C0 JSSt (1964) 2—19, der auf Inkonsequenzen 1n der Terminologie
un auf dıe Unterschiede zwischen der amharıschen und der englischen Fassung
aufmerksam macht

8 () Das äthıopische Parlament hat nachträglich schon wieder etlıche Verände-
rungen 1mM Strafgesetzbuc: beschlossen

11*
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Dreı Jahre spater, Miyazya 1952 Miıs Maı 1960 D.) e_
schlenen rel weıtere Gesetzbücher Miıt Proklamatıon No 165 VOIl 1960
wurde das umfangreiche Zivilgesetzbuch verkündet?!, das auf einen
französıschen Entwurf des Parıser Rechtswissenschaftlers avıd zurück-
geht Es Lrat Maskaram 1953 A. Mıs 11 Sept 1960 D.)
in raft Gegenüber dem Strafgesetzbuch hatte dieser Cuec exX eine
och 1e] kompliziertere aterıe ordnen. Alle Bereiche des recht mann1ıg-
faltıgen bürgerlichen Lebens ® für dıe rechtliche Satzungen vorhanden
se1n mussen, WaTicn dem Gesichtspunkt einer einheıtlıchen
Regelung erfassen eline Aufgabe, die manche zweıfeln lıefß, ob sıch
das gerade auf dem Gebiet des Famılıenwesens, des Grundbesitzes un
der Erb{folge starke und 1n sıch wıederum dıfferenzierte ewohnheits-
recht der Provınzen Äthiopiens durch ein einheıitliches bürgerliches (Gresetz-
buch Läist S3 Besonders die SOgeENANNTE »Repeals Proviısıon« des
Trtikels 224 / (FA @ p C qV AF die die Aulßerkraft-
SCLIZUNg des Gewohnheitsrechtes bestimmt, hat eine schwierige Sıtuation
geschaffen, da CS fraglıch erscheınt, inwiewelt sıch eine radıkale Zäsur
durchführen LälstS> In einer Stellungnahme diesem Problem hat

Krzeczunow1cCz fünf Wege aufgezelgt, auf denen Gewohnheitsrechte

81 @611 C Adal: (Civıl Negarıt (Gazeta (Gazette Extra-
ordınary 19th VYear No

8 9 Trtike 208 1st der äthıopischen orthodoxen Kırche gew1ldmet, dıe danach als
Rechtsperson betrachten 1sSt und durch ihre Organe alle ihr als solche zustehenden
Rechte ausuben kann.

8 3 Vgl bes ÖOstin1,; Trattato dı dırıtto Consuetudınarıo dell’ Eritrea (°’AsSmara
8& 4 Unless otherwise expressly provıded, rules whether wriıtten CUSTOMAFrCY

previıously 1n force (ANILU N£, T v U: M @, 1 A“ AD“ C P ( MI D:
@.30 concerning atters provıde for 1n thıs Code

be replace DYy thıs Code an aATC hereby repealed.””
s 5 In der Vorrede des Kaisers ZU e (p he1ßt 6S c<c’I’he rules COIl-

taıned 1n thıs Code ATC 1n harmony wıth the well-esta  she egal tradıtions of
OQOur Empire P7T x HaDa >1“ (1 A* 7 11 LE
1770 ”7 AF ]“ (7D  P d 73 eh an the princıiples
enshrined the Revised Constitution granted DYy Us the OCCcasıon of the Sılver
ubilee of Our Coronatıon, an ave alled, ds well, uDon the best SYSTEMS of law 1n
the WOT. In preparıng the AVL. Code, the Codification Commission convened
DYy Us an whose work We ave directed has constantly borne iın M1n! the specılal
requırements of OQur Empire an of Our beloved subjects an has been inspired
1n ıts abours DYy the gen1us of Ethıiopıan ega. tradıtions institutions revealed
DYy the ancılent venerable Fetha Neguest (A-FnNaD-T N i: G: ”]
27 92 71“ A EG 7 O MD AG. n-1 e wrZ D_
2-1A2.71:3 P P U’7-1:73 0 7”7):1P ” 1777
JA P eh  S ARqQ-
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auch en des Gesetzbuches och eıiter gelten können®®
wobe!l abgewartet werden mufß welchem Ausmaf und welchem e1it-
LauIll sıch das Zivilgesetzbuch gegenüber den bısherigen Gewohnheıiten
Geltung verschaffen annn

Am gleichen Tag erschıenen MIt Proklamatıon No 164 Von 1960 das
Seegesetzbuch*®‘ un! Proklamatıon No 166 das andelsgesetz-
buch®?S Das Handelsgesetzbuch Lrat askaram 1953 Mıs

141 Sept 1960 D.) Kraft Wıe die Bestiımmungen des Zivil-
gesetzbuches ber das Vertragswesen rtiıke 1675 bıs er auch
das Handelsgesetzbuch der Bemühungen, altere einheimische Rechts-
gewohnheıiten berücksichtigen®® weıthın auf ausländıschen Vorbildern,
WIC SIC den großen Handelsnationen gegeben

DIe Tatsache, daß Äthiopien durch dıe Rückkehr Erıtreas (1952)
Zugang ZU. Meer gefunden hatte und NU:  > den Ausbau VOoIll Häfen
| Meswäa oder Maswa (Massaua) und ’Asab] betrieb machte CIM CISCHNCS
Seegesetzbuch notwendig alog dem Handelsgesetzbuch lehnt sıch das
Seegesetzbuch das A Mıyazya 1952 Miıs Maı 1960
Kraft trat, dıie entsprechenden esetze der bedeutenden seefahrenden
Natıonen und die einschlägıgen Konventionen der UN  ®&

Als rgänzung Z Strafgesetzbuch wurde 1 egemt 1954 Mıs
Nov 1961 LE miıt Proklamatıon No 185 VOoIl 1961 die ral

prozehordnung?® erlassen, die Tre1 Monate ach ihrer Publikation
der Nagaärıt (Jazeta Kraft Lrat In Anhang regelt S1C auch dıie
Zuständigkeıit der verschiedenen Gerichtshöfe? für die einzelnen Delıkte,

86 Incorporation of CUSLOM ; reference CUSLOM ; fillıng code dCUUI,
Judicı1al interpretation; paralegal outlets KFrZecCczunOWI1CZ, Nez0

Legıislatıive YOAUAC: GCustomary L.azy T’he ‘“ Repeals Provısıon of the Ethiopıan
Journal of Ethıopıian Studies (1963) 577 672U1. 'ode of 1960

8 7 Ü: M (Marıtime Negarıt (Jazeta (Gazette Extraordinary
üth Year No

88 ©0 C Commercıal Negarıt (Gazeta (GJazette Extraordinary
Oth Year No

89 In der Vorrede (p %) der Kalser “It rounded Ethıop1a anCcı]ıent

laws an CUSTOMS (NA pA R 0”} 71 AB“ and has
been urther extended DYy reference the laws of other commerclal DOWCIS

Y U O7 ea (D b 65) AP7 PPGCOt Crimiminal Procedure
Negarıt (1J3azeta (Jazette Extraordinary 71ıst Y ear No (In der Proklamatıon

selbst als No zıtiert!)
Y 1ı Es werden olgende genannt

Q 1g. Court) ’Addıs ’Abbaba;
HNLA Q @ Mrl wradja Court) Distriktsgerichte ın den Distrikten

der Proviınzen (m4E
DA Qı  « Woreda Court) Kreisgerichte ı den Kreisen (DEA

der Distrikte:>
@ M{ Q (1 R (l Milıtary Court)
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wobe!l gemäßß Artıkel (2) der Justizminıster
diese Kompetenzverteiulung abändern kann

Der WeC dieser kurzen Ausführungen 1St lediglich, die in Äthiopien
1n Gang gebrachte Entwicklung auf em Gebiet des Rechtswesens 1n das
Blıckfeld der Studien rücken. Siıcher 1sSt och früh,
ber dıe Auswirkungen der Kodifizierung?? - Im Hınblick auf
manche fest verwurzelten Gewohnheıiten und deren Mannigfaltigkeit wird
CS gew1l nıcht leicht se1n, den Gesetzeskodizes allgemeıine Geltung
und ErkKeNNUNg verschaften. Andrerseits 1St damıt eine Entwicklung
eingeleıtet, dıe sıch nıcht mehr rückgäng1g machen 1ä1ßt un: dem
esichtspunkt des Aufbaues eines den modernen Rechtsauffassungen eNTt-

sprechenden Gemeinwesens?3? grundsätzlıch 1Ur DOSIt1IV beurteilt werden
ann

och Note 1

Daneben <1bt 6S och den Supreme mperi1al Court« (mPAL 0771
»” Al G:{ M]“ ach 109 der Verfassung (1955) un die
Provinzgerichtshöfe (mPAE HR M] SOWI1eEe besondere Gerichte für dıe
personellen Angelegenheiten der uslım ; vgl un 0OR of 20D1G
DYy the Chamber of Commerce (*’Addıs Abbaba 273—0)5

Y 2 Die Kodifizierungsarbeit wırd für den gegenwärtigen Zeıtpunkt MI1t der Zaivıl-
prozeißordnung abgeschlossen se1n.

9 3 Zum Problem der Law Faculty der 18 Dez 1961 offiziell gegründeten
Haıle Selassıe University vgl KrzeczunowI1CZz, Ethiopıan ega Educatıon

OUrN: of Ethiopıan Studies (1963) 68 —74

Nachfras: Soeben erschıen der Aufsatz des VOT kurzem verstorbenen
Moreno ber dıe T’erminologie der äthiopischen Gesetzbuücher: La termıno-
log10 de1 NUOVUL codıcı et10p1C1 Kassegna dı stud1ı etlopic1 20 (1964) AB DA Diese
Arbeıt, dıe auf einen während der Second International Conference of Ethiopıan
Studıes Manchester Julı 1963 gehaltenen Vortrag des Verfassers zurück-
geht, bringt auch en vorläufiges iıtalıenıisch-amharısches Glossar der wichtigsten
Juristischen TLTerminı (29—34)
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Barbarossas Tod
ach

Imad ad-Din un Michael SVYTIuS
VOIl

er Kawerau

Kaiser Friedrich Barbarossa (1152—1190) 1St Jun1 1 190 auf
seinem Zuge 1Ns Morgenland 1n einem Flusse Kılıkıens ertrunken*. eın
plötzlıcher 'Tod hatte die Auflösung des deutschen Heeres Folge und
TELLELE seinen muslımıschen egner, den Sultan Saladın VvVomnl Ägypten
(1171—1193) VOT der schwersten milıtärischen Bedrohung, der siıch in
selinem en gegenüber sah Man versteht deshalb, daß der plötzliche
'Lod des christlıchen alsers den Muslımen Ww1e ein Wunder erschıen, das
(jott ZUT Rettung des Islams bewirkt habe

Der 'Tod des alsers wiıird VOIl vielen MOrSCH- und abendländiıschen
Quellen mehr oder weniger eingehend geschildert‘*, WEeNnNn auch ber die

ber den reuzzug 9—9 vgl Vn Giesebrecht,;, Geschichte der
deutschen Kaiıserzeıt VI Iie etzten Zeıten Kaıser Friedrichs des Rothbarts ISg
u. fortges. V. B. v. Sıiımson (Leipzig Grousset, Hıstoire des Cro1-
sades el du Royaume de Ferusalem 111 La Monarchıe Musulmane el ” Anarchıe Franque
(Parıs 8—18; JoHnsON:s T’he Crusades of Frederıck Barbarossa and
Henry Hıstory of the Crysqdes_, hrsg W Kenneth Setton, 11 T’he
Later Crusades 0—1 (Philadelphıia, Panı 87—122; Riezler,
Der Kreuzzug Kaıser Friedrichs Forschungen ZUTLT Deutschen eschıichte 10
(Göttingen 1—1409; St Runcıman, Geschichte der Kreuzzüge 111 TIas
Könmzgreıich on und dıe spateren Kreuzzüge (München ayver,
Bıbliographie ZUT Geschichte der Kreuzzüge (Hannover hıer Nr 6 —2
Lut. Kreuzzug.

Besprechung der lateinischen und griechischen Quellen ZU Kreuzzug  *
Rıezler Anm 87—120; Giesebrecht (Anm 13—18; Edıtionen late1-
nıscher Quellen: GARroust, Ouellen ZUT Geschichte des Kreuzzuges Kaıser rıed-
rıchs Monum. Germ. Hıst., SCTIIDE: Rer Germ. (Berlin

de Gresta Federıcı Imperatorıs ın Lombardıa Accedunt Gesta
Federıicı ın Expeditione Sacra ScrIipt. Rer Germ. Hannover Orien-
talısche Quellen acob- üller, Nachweı1s arabıscher UN: anderer 0T1eN-
talıscher QOuellen ZUr Geschichte der (G(rermanen ım ıttelalter (Berlin (auto-
graphiert; Orıginal: Bibliothek der DM alle / Saale, S1ıgnatur
hıer 24—26: (Quellen zum) 'T’od Friedrich Barbarossas; 26£€. (Quellen Kaiser
Friedrichs rab Ich gebe die VO:  - aco nachgewlesenen Quellenschriftsteller
1n alphabetischer Reihenfolge untfer Hinzufügung der Lebensdaten und der
Nummer, unter der sıch das betr Quellenwerk be1 Mayer (Anm 1) findet;
gegebenenfalls ist eın Hıinwels auf dıie gegeben: Abüu 4ORıa (1273—133L1.
Mavyer Nr 1278 E1 (1913) 9Of. Abu Sama 1203 —0/. Mavyer Nr. 1Z7E
E1 (1913) 13) Baha’ ad-Dın (sıehe Ibn Saddäd): Bar Hebräus 1226 —860.
Mayer Nr I324: (1913) 684—85) Gregor (Armenischer Katholiıkos
1173—93 Mayvyer Nr Ibn al-Atır (1160—1234. ayer Nr. 1291; E1
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Eıinzelheıiten se1INes ergangs allerle1 Unklarheiten bestehen?. Zwel beson-
ers alte orlentalıische Quellen Stammen Von Zeıtgenossen Barbarossas und
aladıns und siınd schon bald ach dem ode des alsers nıedergeschrieben
worden; ihre Verfasser Ssind der Sekretär (Kätıb) Saladıns, ' Imad ad-Din
(1125—1201)* und der Jakobitische Patrıarch Von Antiochia Michael
(1166—1199) miıt dem Beinamen »der Große« oder »der Syrer«. chaels
Bericht findet sıch 1n seiner 1195 abgeschlossenen syrıschen Weltchronik)®;

1St 11UT kurz und wırd deshalb J1er erst zwelter te wiedergegeben."Imad bietet 1n seliner arabischen Geschichte der Eroberung Syriens und
Palästinas durch Saladın® Trel verschiedene Berichte ber Barbarossas Tod,
Von denen der un: der drıtte sıch mıt den auch bekannten
Schilderungen decken und insofern nıchts Neues bringen. Hingegen besitzt.
Imads zwelter Bericht deshalb einen besonderen Wert, weıl 'Imad 1er als

och Note
(1927) Ibn Saddad Baha ad-Din (1145—1234 Mavyer Nr. 1285°(1927) 445) Ibn al-Gauzi (1186—1257 EI (1927) 395) "Imad ad-Din
(1125—1201 Mayer Nr 1305 (1927) 503) Joseph hak-Köhen (MayerNr. Kamal ad-Din (1192—1262 Mayer Nr. 1309; (1927)Miıchael Syrus (Jakobitischer Patrıarch VO'  3 Antiochla 1166—99 Mayvyer Nr
Mugir ad-Din (1456—1516 Mayvyer Nr 1515 E1 (1936) 105271.) Hethum ı88
(König VOIN Armenien 88—13 mi1t Unterbrechungen. Mavyer Nr
Vartan (gest. 1270 Maxvyer Nr Besprechung arabıischer und 1TINC-
nıscher Quellen Runcıman (Anm 6—9' Die ausführlichste und beste
Besprechung der arabıschen Quellen den Kreuzzügen o1bt ahen; La
Syrıe du ord ’ Epoque des CGroisades er la Princıpaute Franque d’Antioche In-
stitut Francaıs de Damas. Bibliotheque Orientale (Parıs 223—02

ber dıe problematischen Eıinzelheiten des €es Barbarossas vgl Runcıman
155 Rıezler 6—3972

ber ihn GAL —85 7 allen orientalischen Autoren: EI (1913):(1927): (1936); 1934); (1938); (zweıte Auflage Le1iden och
unvollständig)

iıchae. Syrus:) Chronique de ıchel Ie SrNıEN, Patrıarche Facobite d’Antioche
(1166—1199). Editee POUFC la premiere fo1s 6r traduıte francals Dar Jean-BaptisteChabot, 1 —4 (Parıs 9-19 EUCTUC| Brüssel hler 11—XXII
ausführlich ber chaels en eıtere Lit be1 Ortiz de Unmbina, Patro-
log1ıa S YN1ACa Rom 07 1e auch Kawerau, Die Fakobitische Kırche
ım /Zeıtalter der Syrıschen Renaıssance (Berlın *1960); ber iıchaels eschichts-
werk besonders 4—6 Die Fundstelle des Berichts untfen Anm 21

Ö  Ö ‘Imäd ed-Din el Kätıb el-Isfahäni, Conquete de la Syrıe er de la Palestine DarSaldäh ed-Din Dar Aarlio de an  erg Lexte Arabe LeidenDer arabische 1fe al-Fa al-QussI1i {i ’1-Fath al-Qudsıi (»Die Qussische Eröff-
NUnN. ber die jerusalemische Eroberung«) bezieht siıch auf den Bıschof Quss ıb
a’'1da  a Von Negrän, einen äalteren Zeıitgenossen des Propheten Muhammed. Dieser
christliche Bıschof gilt 1ın der muslımısch-arabischen Literatur als der große eister
rhetorischer Beherrschung des Arabıschen ; seline Persönlichkeit un! seline kirchen-
und lıteraturgeschichtliche Bedeutung sSind VO:  - Lammens [EL (1927)leider völlıg verkannt worden. Zum 1ıte. vgl 1m übrigen Kraemer;,; Der Sturz
des Könzgreıichs Ferusalem (583/1187) ın der Darstellung des Imäd ad-Din al-Katıb
al-Isfahanı (Wıesbaden und 22 Kraemer g1bt eine Übersetzung VO  5
D des JTextes der Landbergschen Imad-Ausgabe.
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SC1INCN Gewährsmann Christen angı1bt, der als Augenzeuge Z1m
ode Barbarossas ZUSCSCH war‘

Dıieser ZWEILTE Bericht Imads ZEIgT alle stilıstiıschen Kıgentümlıchkeıiten,
die Von den NEUETEN Forschern dem lıiterarıschen Werk des berühmten
Kaätıb beobachtet worden siınd Ausdrucksweise 1ST hochrhetorisc
der UNgCNANNTLE Chriıst spricht ber den 'Tod des alsers bester d1id-
bischer Keimprosa® un: Imads CISCHNC Worte sind Deutschen
nıcht wlederzugebenden Weiıse Von Wortspielen durchzogen Irotzdem
erweckt der Bericht den gleichen Eindruck WIC Imäds hıistorisches
Werk sieht INall Von der etorık aD; deren Verständnıis selbst arabıischen
Lesern Mühe macht, ZE1IgZT sıch, dafß Angaben nüchtern,
und VvVvon Übertreibungen fre1 S1Ind. Selbst dıe Reimprosa erscheıint als
normale ede Muiıtegilt "Imaäad als C1in zuverlässıger und glaubwürdiger
Geschichtsschreiber, dessen Angaben siıch überall da, INan S1IC nach-
prüfen kann, als richtig erweılisen? Das muf INanl Auge behalten, WE
INnan SCINCNHN Bericht ber Barbarossas LTod lıest; hat folgenden Wort-
laut

SA Al | 9 AL t./\.i„-f L\J da 8 J 9 Wl e
> | Z 4A9 fi.—.“j —\>\j E N .9 EL ” 6y Z 33 S

0 gial| 4S p08 c gul 43 Na \n g 9 J NC .>J\)w°
Ya A J*“\:j‘ß U.C \ IS %a\pm A —«\>\j ar

ZAYS UA>=| 9 AL U Z é; 29 AS 39 A Z &s
U 79 6 kk — Ö E S Al > S e A E A
al 9AE C . “’.‘M“gj‘° ‘)"“’„\3 A>|,>| 3 99 b ag S a

aCOD; Nachweıs (Anm DA —26 Der Bericht des “Imäad steht Fath ed
an  erg (Anm 262, Zeıle Z m LL Er 1ST erstmals VO:  ; acoD, Nachweı1s (41—43)
übersetzt worden. [Diese UÜbersetzung Jacobs 1ST MIT Zusätzen und Auslassungen
abgedruckt be1 -] Gräafi,; FEın orıentalıscher Augenzeugenbericht 7019} Tode Friedrich
Barbarossas Germanıen Meuonatshefte für Germanenkunde (Berlın
1931 (mıt Nachtrag von ] Plassmann Der un! der Bericht
"Imads stehen ath ed an  erg 261 un!: 264

Über Keimprosa (sa vgl Krenkow EI (1934) 46 f Sad
)>Säd1 schreiben können galt als höchstes Zeichen der Vollendung für
Sekretär

G1ıbb, T’he Arabıc OUTVCES for the Life of Saladın Speculum
ournal of Mediaeval Studies. 25 (Cambrıdge, Mass.. 58 —T2: vgl be-

sonders 59 70 ber CM Geschichtswerk Imäaäds siehe
G1ib D: Al-Bargqg al-Shamı T’he Hıstory of Saladın Dy the Katıb "Imad ad-Din al-
Isfahanı W/ZKM 52 (1953) 03 115
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»Und ich hörte einen Christen, der darüber sagte: Ich War mıiıt ıhm, als
entlang ZOS , dann kam Und trieb iıhn Malık1® fort

Von dem, Was beherrschte. Der Flufß 4 nämlıch hatte 1Ur eine einz1ıge
Übergangsstelle, und das Heer drängte sich ihr, nacheinander
kommend. Da sagte der König der Deutschen: Kennt ıhr eine Stelle,
der das Durchwaten möglıch und der das Fallen ungefährlıch ist ” Da
sagte irgendeiner iıhm Hıer 1St eine schmale Wer siıch 1n iıhr davor
hütet, ach rechts oder ach lınks gehen, kommt hinüber; aber 6S

kommt ihr 1LL1ULT einer ach dem andern hinüber, WeNnNn langsam geht
und vorsichtig ist12 Da eilte jener Furt, die Hochwasser hatte, un:!
SIng 1n das Wasser hinein. Da überflutete jenen höllischen 1 yrannen

10 Name 1nNes Engels, der das Höllenfeuer beaufsic.  gt
a Weder "Imad och ichael geben den Namen des Flusses acob, Nach-

7UE1S (Anm 25 welst darauf hın, Kamal ad-Din vgl ber ihn oben Anm
Freytag, Chrestomathıa Arabıca Bonn 131 D den Fluß, 1n dem

der Kaiser umkam , al-Fatır neNNLT; dıe Stelle (be1 Freytag 132, eıle el

2 JS 7 m a W& 6 C aco fährt fort »Bıs jetzt haben wir 1n den
geographischenWörterbüchern der Araber für diesen Namen keinen weılteren Anhalts-
punkt efunden Eın Flu{i3 Saleph 1St den Arabern unbekannt, vielleicht entstellt AUs

dem armenıschen elewk1a.« Eınen Fluf3 al-Faätır verzeichnet nı Die0
NZi des byzantınıschen Reıiches WonNn 7 bıs /1 nachgriechischen, arabıschen, syrıschen
und armenıschen Ouellen russe. 1935 9 eEeUCTITUC. Brüssel autf Karte 11 (Fines
orlentales Imper1 Byzantını Annum 960) 1n der Gegend nordwestlich VO:  ; ' Tarsus.
Die ateiniıschen Quellen (sıehe (-AFASsTt oben Anm 1mM Register aleph)
sprechen VOoN einem aQqud, Cu1l esSt elephica, einem alveus Selevc1 fAumiıinis
oder inem Auvıus praeterfiuens C1vitatem Saleph In hnlıcher Weise spricht
Bar Hebräus 1n Sanz anderm Zusammenhang VO:  - 1nem » Fluf13 VO:  } Selewkıa, der

der Grenze VO:  } 'T’arsus i1st«: SO AD s o QuND9 LO $04J |Gregorıus
Bar ebraeus, Chronıicon Syrıacum ed. Bedjan (Parıs 154; engl]l.

T’he Chronography of Gregory brlÜbersetzung VO'  - udge,
Fara] Bar Hebraeus London 140| Vgl azu Receuil des Hıstorıens des
Croisades. DDocuments Armeniens (.Parıs 4A78 der Kalser ertrank »M dem
Flusse Seleukılas«: n brın 11L DiIie CeuUeTCI Historiker nehmen all
gemein all, da{f der Fluß, 1n dem der Kaiser den 'Tod fand, yder be1 Seleukı1a
mündende Saleph, der Kalykadnus der Alten« SCWESCIHL ist; Riezler 126; hıer ıne
Zusammenstellung alter un moderner Namen dieses Flusses. Zuir heutigen tur-
kıschen Bezeichnung (GÖök Su Blauer Fluf) vgl (1927) 184 Vgl Geb-
aTrat; ANdDUC. der deutschen Geschichte (Stuttgart 2928

a Als Übergangsstelle für ine Armee also völlig ungeelignet. Wıe konnte das
deutsche Heer 1n eine solche Lage geraten ?
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und trıeb jenen Begehrlichen fort voxnl dem ege  en und schleuderte ihn
seiner Strömung einen Baum, der seine tırn einschlug und iıhn

ohnmächtig machte?? und iıhn derart stolpern lıeß, da{lß nıcht auf se1in
Wiederaufstehen hoffte Da plagten sS1e sıch, iıhn herauszuholen, und S$1e.
verzweıfelten seiner (ärztlichen) Behandlung**. Und 6S starb der Feind
(Jottes eine sehr üble Todesart?®, und C zerfiel seine Eıinheıit durch seine
Auflösung und seine Verbindung uUurc se1ine Zerschneidung?®. Und
olgte ihm ach se1n Sohn!7 auf rund e1InNes (falschen der gebrochenen)
Versprechens (@) VOll seliten selner Freunde und selner Heere Stelle (
des Sohnes, welchen C als Nachfolger zurückgelassen hatte in seinem
Lande18 Und CS wird geSagLT, dafß s1e diesen Verdammten 1n einem Topf
kochten *; bıs se1n Gebein gelöst und se1in Fleisch zerkocht (?) War Darauf
sammelten S1e 1n einem Sack seine Knochen und wünschten dadurch seine
Ehrung und se1ne Erhöhung*®, damıt sS1e ıhn brächten ach ihrer PC
in Jerusalem, der Gemülle-Kırche*?, und iıhn OTrt begrüben gemäß dem,
WAas verfügt un gewünscht hatte?22 «

Öörtlıch yund seinen Geilist TaItlos machte«. aco übersetzt: yund
seine eele entmutigte«.

Kr Wr also nıcht sofort TtOL, sondern starb Ufer, ohne das Bewußlitsein
wledererlan: en So auch Muxzgıir, siehe Anm. 22

15 ohne dıie Iröstungen der christlichen Religion un! das auf einem
Kreuzzug! ber dıe Dorge, dıe 11141l sich 1m deutschen Heer das Seelenheıiıl
des Kaisers machte, vgl Rıezler 129{f.

16 ber die Auflösung des deutschen Heeres ach dem ode Barbarossas vgl
Riezler

a Friedrich Herzog VO:  - Schw21ben (  8—91),; der JjJüngere So  5 Barbarossas,
übernahm ach dem ode selnes Vaters die Führung der deutschen Heeresreste ;

starbh bald ach seinem Vater d 20 Januar 1191 1m Lager VOT einer
Seuche

König Heıinrich NI 5—9 der alteste Sohn Barbarossas, übernahm die
Regierung des Kaisers, als Barbarossa 1m Maı 1189 den Kreuzzug antrat

19 8:cODs Nachweıs, 4A2 yund WAar 1n Ess1ig ach Behä-ed-Din«.
2U Hıiıer ist die Reimprosa "Imads besonders gelungen: '"Azm Gebeıin) ' 1zam

Oochen Ikram Ehrung) I’zam (Erhöhung).
Qumama (Müll, Kehricht) für Q1)ama (Auferstehung); auch

beliıebtes muslımisches Wortspiel.
20 ]dieser Hinweils auf dıe Beerdigung Barbarossas 1n Jerusalem ist VO  $ H.-J

raf (Anm ohne jede Kenntlichmachung ausgelassen worden. ach G1ese-
brecht (Anm 282 wurden die Eingewelde Barbarossas 1n ‘Tarsus bestattet,
se1in Fleisch in einem Sarkophag VOT dem Hauptaltar der Petrus-Kathedrale 1n
Antıiochla beigesetzt; sein Skelett fand entweder 1n der Kırche Johannes des
'Täufers (?) 1n Iyrus oder ın Akk seine (vorläufige) Ruhestätte. endländiısche
Quellen ZUFXC Beisetzung Barbarossas: Riezler T3 orientalısche Quellen acob,
Nachweıs, 26 LAiteratur Barbarossas rab Mavyer Nr 2088—92 ber die 1mM
Auftrage Bismarcks 1mM Maı und Junı 1874 VO  3 ann Nepomuk SeDp Iyrus
durchgeführte HC ach den Gebeinen Barbarossas siehe Sepps Buch Meer-

nach I yrus ZUr Ausgrabung der Kathedrale mıt Barbarossas Y  ab (Leipzig
DiIie daran sıch üpfende Streitlıteratur be1 Mayvyer Nr 2088 —93
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Soweit der Bericht ‘Imads?3 Er 1ST be1 ler offenkundigen Abneigung
des uslıms den christliıchen Kaıiser un! Anführer der Kreuzfahrer
doch nüchtern und achlıch und gleicht darın dem Bericht SC1HCS christ-
en Zeıtgenossen Michael yrus, der bıs SC1NCIN ode (1199) den
Patriarchenstuhl VOIl Antıochla innehatte und also den Ereignissen zeıitlıch
und Ta sehr nahe steht eın Bericht lautet

Lya SO 3m aD \ oLJo N Ia O 95
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aco hat (Nachweıs 26) darauf hıngewlesen, da{f3 diesem Bericht des
“Imad ad-Din der Bericht entspricht, der sıch be1 Mugir ad Dıin, Al-Ins al-gallı
ı- rın al-Ouds "L-halzıl 2 ände (Kairo 1866 — vorhanden Orıien-
alıschen Seminar der Universıität Frankfurt/Maın, Sıgnatur Re A 333| 222
Iindet. Französische Übersetzung Von Auszügen aus Mugir VO  3 Hammer
. undgruben des Orıents Z — VWıen 1818 Barbarossas 200 4, 215
Aus dieser Ausgabe Kalro 1866-67 übersetzte Sauvalre Hıstoire de Ferusalem
et He'bron depu1s dam la fin du X Vıeme sıecle Fragments de la Chronique
de Moudıiraddyn (Parıs

Um Vergleich zwıischen "Imad un Mugir ermöglıchen, gebe ich dıe
ber den 'Tod Barbarossas ach der Ausgabe Kairo (1866) 323; Zeile

18—25, MI1tL deutscher Übersetzung:
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» machte halt be1 J artüs; und Oort War C111 Fluß Da kamen die Iruppen
nacheinander be1 ihm und drängten sıch I)a beabsıc. der Köniıig der Deut-
schen den Abstieg ZU Flu{f3 C111 Bad AB nehmen Da Kennt ihr
He telle, VO  } der aus das Durchwaten möglıch 1ST Da irgendeıiner iıhm
Hıer 1ST C11)| schmale U, der LLUT AT ach dem andern hıneingehen kann
Da 1 JeENC hinein Da überwältigte ıhn das Wasser, dann traf ıhn
C1in aum SC1INCINMN Gesicht, der Stirn einschlug, und verfing sıch
Wasser Da plagten S1C sıch ıhn herauszuholen Als herausgekommen Wäal,y
1e krank dann starb verfiluche ıhn Und folgte ıhm nach SC1IN
Sohn Und wıird gesagt, daß S1C iıhn opf kochten, bis SC11IH Gebein
gelöst und SC11Il Fleisch zerkocht G2) Wr Und S1C sammelten Knochen

Sack amıt begraben wuürde Gemülle Kırche Jerusalem,
gemäfßs dem, Was verfügt hatte

Dieser Bericht des Mugir SUMMLT bıs dıie Wahl der Worte hıneıin MI1 dem des
"Imad übereın, stellt aber bereıts Al spatere Stufe der Überlieferung dar, we1ıl
das sekundäre Bademotiv hinzufügt, das überhaupt nıcht den Zusammenhang
paßt
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»Danach ZUS der Könıig der Deutschen Aaus Und S1e amen

Konstantinopel un! ührten rıeg miıt den Byzantınern**, bıs daß SIE S1e
unterworfen hatten?*® Dann S1e 1ın Rıchtung auf Ikonı1ıum?® und
wurden bereıts VO unger bedrängt Da versammelten sıch wıder S1Ee
die Seldschuken?” und der So  S des Sultans?8 S1ie begannen riıeg, und
dıe Seldschuken wurden besiegt Und kamen die Franken un! betraten
dıe Stadt und toteten viele. Dort wurde Michael von elıtene getoötet,
der den Beinamen Papa hatte Darauf machte der ultan Mı iıhnen Frieden.
Und sS1e der Zitadelle VOIl konı1um vorbeı?? un!: ach
Kılıkien?®. Und OITt starb der alte König der Deutschen, indem 1n
einem Flusse ertrank. Und se1In So  S brachte selinen Leichnam ach
Antiochıina, und s1e ach Akko.«

Der Patrıarch Michael richtet se1n Augenmerk also SallZ auf den Zug
des alsers IrcC Anatolıen und begnügt sıch, den 'Tod des alsers durch
Ertrinken 1n einem Flufß miıtzuteılen. Im (regensatz selner sonstigen

24 yrısch Jaunaje, Jonier, Griechen.
2 3 Vgl Zimmert, Der deutsch-byzantınısche Konflikt VDOoM Fulı 1189 hıs

Februar 1190 ByZ 12 (1903) 22{7 Barbarossa 0S 1m November 189 die
Möglıichkeıit und Zweckmäßigkeıt iıner Eroberung Konstantinopels.

2 6 yrisch Iqumjün; Hauptstadt des seldschukischen Sultanats Rum 1ın Klein-
aslen. 5ayar, T’he Embire of the Salcugıds of Asıa Mınor ournal of Near
Eastern Studies 10 (1951) 8—80; ' 1T’amara Talbot Rıce, T’he Selhuks ın Asıa
Mınor (London

yrısch JIürkman; 1m DDienste des Seldschukensultans utb ad-Din (Anm.28)
standen damals auch 'ITurkomanen. Vgl ahen, Selgukıdes, T urcomans et
ITlemands M de la tro1sıeme crorisade WZKM 56 (1960) 21—3I1, besonders
26; @SI T’he TurRks ın Iran an Anatolıa before the ongol Invasıons Hıstory
of the Crusades ed Setton (Anm 11 (19062) 1—9972 ber Barbarossas Zug
durch Anatolhien: 680

Der Rum-Sultan “ LZ7Zz ä Qylyg Arslan 11 (1155—1192) und se1n Sohn
utb ad-Din Malık Sa (gest reglerten damals gemeinsam Ikonıum.
Einzelheiten be1 ahen; Selgukıdes, T urcomans et Allemands (Anm 21) 24—926

2Q tara  d (eigentlich DOr' aula regla) ist hier die Zıitadelle VO:  } Ikonı1um
(syrisch 1er° Qun)a gemeıint, 1n die sich Qylyg Arslan I1 und utb ad-Din zurück-
SCZUSCIL hatten; Barbarossa mußte VO  - ihrer Eroberung Abstand nehmen. Zu den
Kämpfen Ikonıum vgl Grousset (Anm 111 (1955) 14—15; Giesebrecht
(Anm VI 2—16 C3Hh3BOöt übersetzt diese Stelle «1ls franchirent la
de Qoni1ä e

amsay, The Hıstorıcal Geography of AAya Mınor London 1890;
eUACTUC. Amsterdam beschreibt 129 S, un 346) Barbarossas arsch VO  ;

Konstantinopel ber Ikonıum ach Kılıkıen
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Art31 enthält sıch dabe!1 jeder theologischen Reflexion ; niemand würde
CS selinem Bericht anmerken, dafß hıer ein christliıcher irchenfürst ber
das nde eines christlichen alsers schreıibt. Im übrigen ergänzen sıch
beide Berichte: während "Imaäad den 'Lod Barbarossas 1n allen Eıinzel-
heıiten mitteıilt, stellt Michael diesen Vorfall 1in die größeren militärischen
Zusammenhänge des drıitten Kreuzzuges hineıin. So geben sS1e beide
ZUSammMmMmmenNn ein knappes, geschlossenes Bıld Von diesem für dıe Geschichte
der Kreuzzuüge bedeutungsvollen Ereignis

Vgl Kawerau 4—6 Auf die Abweichungen 1n der armenıschen
Bearbeitung VOIl chaels Chronik [Z Recueıl des Hıstorıens des Croisades.
Documents Armenens (Parıs 403] gehe ich hier nıcht ein. iıchaels 5
rischer Bericht steht Chronique ed Chabot enAnm. 3, 407 (französische
Übersetzung) 4, 730 mıittlere Kolumne eıile DL (syrischer ext)
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Zu den Stiraien un:! en für die Wiederverheiratung
in der en Kirche

VO'  3

ern nar Kötting
Die selbständige Wiıederverheiratung der Frau 1St im Altertum 3er und

da verboten oder nıcht SCIN gesehen worden. Diese ne1gung hat das
Christentum vorgefunden. Eın rund für die ehnung der zweıten Ehe
der Frau 1st MI1t der patriarchalıschen Familıenordnung gegeben, die 1n
überwiegendem Malße 1m gesamten Raum der antıken Kultur vorherrschte,
und die dıe Griechen und Römer schon AaUus ihrer indogermanischen He1imat
mitgebracht en Die Frau trıtt durch die Heırat 1n die Lebensgemeıin-
schaft un! den relig1ösen Kult der Famılıe ihres Mannes e1n, und ZWAT

für ıhr SaNzZCS weıteres en te iıhr Mann eher als S1e sterben, 1st iıhr
en leer1. Fuür diesen S1iatus <x1bt eine eigene Bezeichnung, die ach
dem Empfinden der ntıke auf den Mann 1n der gleichen Sıtuation nıcht
anwendbar 1st?2. Der Mann hat ach dem ode seiner Frau jederzeıt die
Möglıchkeıit, eine andere heiraten. Dadurch wıird dıe Familienordnung
nıcht gestOrt. Anders ware CS WC die Frau ach dem ode ıhres Mannes
die Absıcht hatte; aufs Cu«c siıch vermählen. Sie müßlte iıhre Kınder 1n
der Famılıe iıhres verstorbenen (Jatten lassen, AauUs der Kultgemeinschaft
herausgehen und 1n eine Cu«c eintreten. DiIie Gefahr der y»perturbatıo Sall-

SU1N1S« und der »perturbatıo SACFOTFUING«, mM1t (Cicero?® sprechen, Jag
ahe*+. Dais diese alten Ordnungen in den Jahrhunderten, 1n denen das

ast alle Bezeichnungen für dıe Frau, deren Mann gestorben ist, umkreisen den
Begriff yleer« (XNEC&%, vidua, Wıtwe usW.).

Im indogermanischen Sprachgebrauch wiıird 1mM allgemeıinen dıe weıbliche
Denominatıon durch eın AT männlıchen Grundform gebi  EL, Da Lehrer
Lehrerin; 11UI be1 yWıtwe« ist anders, »Wıtwer« 1st VO'  - der weıiblichen orm
gebi YNOC 1mM Griechischen hat kein maskulines Gegenstück; 1mM Lateinischen
1st vidua-—vıduus adjektivisch gebilde

Cicero, De OMO SUa ad DONT. 13 25 (IL; Z &71 Müller); vgl Kübler,
(r enNns Pauly-Wıssowa VII

Damıt hängt auch Z  amMMnNCI, da{f ach dem antıken mpfinden eigentlıch 11UI

iıne rechtmäßig verheiratete Tau ihre Ehe brechen kann un 11UTX ıhr Partner; ob
selbst verheiratet oder nıcht, ein hebrecher 1St Die Kırche hat diese Anschauung,
da{f der verheiratete Mannn seine eigene Ehe nıcht bricht, wWenn mi1t einer Unver-
heirateten verkehrt, nıcht leicht gemeistert (_ 1n manchen egenden bis heute och
nıcht —-) mit iıhrer Forderung, da{fß das Giottes für Mann und Trau gleich sel1.
Zur eıt des Basılius gab keinen Kanon, der einen Verheirateten SCH eines
Geschlechtsverkehrs mit einer unverheirateten Tau qals hebrecher bezeichnete un!
ıhn entsprechend 1n Strafe ahm. Kr mußte sich der Buße für Hurere1 unterziehen.
»EKs MU: demnach dıie Tau ihren Mannn wıeder aufnehmen, WeNnNn VO:  =) der Hurereı
zurückkehrt; der Mann aber wıird seine Frau, die Ehebruch beging, aus dem Hause
estoßen. Kınen TUn dafür anzugeben, 1St nıcht eicht; aber dieser Brauch herrscht
11U:  - einmal«: Ep 199, 21 32 S
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Christentum sıch 1m antıken Raum ausbreıtete, ängst durchbrochen
und keine allgemeıne Beachtung mehr fanden, 1st bekannt. Um auf-
fallender 1St CS da{fß 6S 1m alten römischen del och konservatıv denkende
Famılıen gab, 1ın denen die Wıederverheiratung einer Krau ach dem ode
des Mannes nıcht SCIN gesehen wurde Hieronymus, guter Kenner dieser
alten Famıilıentradıtionen, hat sıch 1n seinem Schreıiben die jJunge Wıtwe
Furıa diesen 1NWweIls nıcht entgehen lassen, als S1e VOT Ehe-
abschlufß arnte: »Erhört S1Ind dıe Bıtten und das Flehen (deiner Mutltter
Titiana); hat S1e doch für ihre einz1ge Tochter erreicht; WAaSs S1e Leb-
zeıten selbst schon besessen hatte Aulßerdem 9aSTt du e1in großes, besonderes
(Gesetz deines Geschlechtes VOT diır: enn Vomnl Camıillus angefangen wıird
gar keine oder kaum eine Frau Famılıe erwähnt, die eine zweıte
Ehe eingegangen 1st. SO würdest du nıcht einmal sechr Lob verdienen,
WCLN du Wıtwe bleibst, als vielmehr Tadel, WE du das nıcht bewahrtest
als Christın, Was heidnıische Frauen viele Jahrhunderte hindurch hoch-
gehalten haben«?.

eutliıcher, als Jer durch Hıeronymus geschieht, annn das »qguantLo-mMa-
gis-Prinzip« nıcht formuliert werden, dessen methodische Anwendung die
Überbietung der guten Verhaltensnormen forderte, die sich 1n der he1id-
nıschen mwelt vorfanden. Besonders 1m Bereıich der Sexualethik fand
dieses TINZIp nwendung. Aus verschiedenen otıven hatte die antıke
Kultur durch ihre besten öpfe theoretisch eine hohe Sexualeth1 entfaltet.
DIe Eıinehe phılosophısch gut egründet; 1ın der toaWr der Geschlechts-
verkehr stark auf dıe Fortpflanzung hingeordnet, da{f3 Pn Verkehr
mi1it einer Schwangeren als Verstofß dıe Fıinalıtät des Geschlechtsaktes
abgelehnt wurde®. Da sıch das Christentum 1m Jh längst als dıe »Er-
füllung« aller Ansätze 1mMm He1dentum verstand und nıcht LUr als die heils-
geschichtliche ollendung der alttestamentlichen Weıissagungen und Vor-
bılder, konnte dieses rfüllungs- und Überbietungsprinzip leicht r1Z0-

ethischen Forderungen fuhren; zumal dıie außerchristliche Norm
übertragen wurde ohne enntnI1is des zeıtgeschıichtlichen Hıntergrundes
und ohne Prüfung der be1 ihrer estlegung maßgeblichen Gründe Eıne
solche y»Krıtik« der vorgefundenen Institutionen hätte auch 1n vielen Fällen
außerhalb des Bereiches des Möglıchen gelegen

Als einen olchen Versuch der Anpassung der ethıschen orderungen
die Normen der Umwelt annn auch die Bestimmungen der Pastoral-
briefe ansehen, Bischof, res  er und Dıakon 1LUTr eines eıbes Mann,
und da{f3 dıe beamtete Wıtwe 1Ur eines Mannes Frau se1n so117 Die Hr-

Hiıeronymus, 54, 1 CSEL 4,466; hnlıches führt T1E Geruchla
aus: 123 CGS 56, 73

Bıckel, Diaatrıbe ın enecae phılosoph. fragmenta De mMmatrımon10 (Leipzig
19 180 —85; DDie Bezıehungen der frühchristlichen Sıttenlehre
ZUTr Ethik der toa (München 405 ; 418; 420{f; 4928

1 Lım A (Bıschof ); Ma 1,6 (Presbyter); 1: Aım 302 (Dıakon); 1 1ım 5,9
Wıtwe)
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klärung, da{fß sıch be1 dieser Anordnung die Forderung einer reinen,;
ehebruchslosen, ehelichen Lebensführung handle, da auch die anderen
Bestimmungen 1Ur eine normale Sıttlıchkeit 1m Auge hätten, erscheint mir
nıcht annehmbar®; geht Jjer die ehnung jeder zweıten Ehe für
alle, dıie 1 Jenste der Kırche tätıg sSind und deshalb eiIn für dıe Gläubigen
vorbildliches en führen sollen Der Verfasser der Pastoralbriefe wollte
1er nıcht hinter dem zurückbleıben, Was 1in der antıken mwelt 1n manchen
Bevölkerungskreıisen gls Höchstforderung angesehen wurde. Die zweıte Fhe

hıer 1n der christlıchen Norm 1n gleicher Weiıse für Mann und Frau
hatte den Schatten der Laxheit Uun! den Makel der Unenthaltsamkeıt auf
sıch ruhen. Die geringe Einschätzung der zweılten Ehe nährte sich dem-
ach Aaus verschıedenen Quellen, der besonderen famılıenrechtlichen
Bindung der Frau und demerdac der mangelnden Zucht und Maßlßhaltung,
der 1n ein1gen Strömungen der hellenistischen Philosophie, besonders der
stoıschen, seine Wurzel hatte Wenn Von hier dUuS, be1 der en (QU
der Ataraxıle, dıe Ehe überhaupt schon die Peripherie des Erstrebens-
wertfen gerückt wurde, da S1e MIt ibren starken Emotionen un! Bındungen
der iıdealen Ruh!: des elstes gefahrdrohend gegenüberstand, begegnete
siıch diese Vorstellung mi1t der Von aulus herrührenden Relatıvierung der
Ehe, WCNN auch nıcht 1n den Motiven, doch 1n der faktıschen Zurück-
a Wenn einer 1U  D die Ehe wlıederholte, konnte LLUT 1n die
Gruppe der Unenthaltsamen, der Zuchtlosen eingeordnet werden.

Auf diesem Hintergrund der außerchristlichen WIE der ent-
en Bewertung 1St die Anordnung 1n der griechischen Kırche SCHen;
da{fß die Eingehung einer zweılten. Ehe für den erıiker der höheren Weihe-
grade untersagt, für den Laien MI einer kirchlichen Buße belegt wurde.
Zwar verlangte der Kanon des Konzıls Von Nıcaea VOoN den Novatıanern,
da{f3 S1e 1m einer ucCkkenr 1n den Schoß der TG mıiıt denen dıe
Gemeinschaft aufzunehmen hätten, die in zweıter Ehe lebten ; aber mi1t
einer Bufße wurden auch innerhailb der ırche diejenigen, die eine zweıite
Ehe eingingen, elegt Eınige Jahre VOTLT dem 1cCaenum hatte die Synode
Von Neocaesarea angeordnet: »Be1 der Vermählung derer: dıie zweıten

DDiese Ansıcht wurde besonders VO:  - der antiochenischen Exegetenschule VCI-

tretien: Vgl IT’heodor VO'  3 Mopsuestla, 4A7 5,9 606, 044 B; ' Theodoret
VO':  - VrOs, “* 32 Öö2, 804 805 B: ' 1ım d 82,
817 C Johannes Chrysostomus, Homiulı1a 10 ad '1ım 82 62, 547 ; Hiıerony-
INUuSs bezeugt seine Kenntnis dieser Erklärung in seinem Kommentar ad I 16

26; 5098 599 B, un ad 1 ım Z 1n ED 69,5 CSEL 54, 6586 Fıscher
Die Bestimmung der Pastoralbrıefe: UNLUÜUS UXOTV1S 7V Weıi1denauer tudıen (1906)
77—20660| pflichtet der Erklärung der Antıochener be1 Sie wıird auch Vvo.  n
VO:  - 1DEe1luUS 1n L1ıetzmanns ANdDUC. DU Neuen T estament 13 (Tübıingen

42 ; 58:; ı 5 Holtzmann, Das Neue T estament 11 Gileßen 452 764
Andere TrkKliarer entscheıiden sıch nıcht, andere W1e Bısping, Dornier,

Meınertz inden hier 1ne Ablehnung der zweıiten Ehe ach dem ode des
Ehegatten.

Nıcaea, Call (ES3 16 Bruns).
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Mal heıraten, soll der Priester nıcht Hochzeitsmahl teilnehmen ; denn
WECNN ein solcher ıhn uße bıttet, WI1Ie steht der Priester da, der
der Teiılnahme Mahle solcher Ehe zugestimmt hat A4LO Der Kanon
also VOraus, da{fß dıie zweıte Ehe MI1t einer Kırchenbuße belegt wird. S1ie Wr
demnach anderswo schon festgesetzt; hıer wırd 1Ur die nkonsequenz
beseitigt, dıie sıch dadurch erg1bt, der Priester durch se1INe Anwesenheıt
be1 der Hochzeıit das Unterfangen der Brautleute ıllızen und für richtig

erklären schien und nachher ihnen doch Bußl  e’} aufzuerlegen hatte Wann
diese Kıiırchenbufße ZU ersten Mal auf einer Synode festgesetzt worden ISt,
ISTtT nıcht mehr bekannt1!}. Wıe lange dıie Buße für den Bigamus damals
gedauert hat, 1St hıer nıcht angegeben und wıird auch nıcht klar durch den

Kanon vVvVon LLaodıccaksa der lautet: »Wır haben beschlossen, daß den
kırchlichen Regeln gemäß denjenıigen, die freı und vorschriftsgemäfß eine
zweıte Ehe eingegangen Sind und sıch nıcht heimliıch vermählt aben,
ach Ablauf kurzer Ar und nachdem sS1e siıch auf und Fasten VCOLI-

legt haben, Verzeihung gewährt und die kiırchliche Gemeinschaft wıieder
erteilt werden soll«13. Was 1sSt 1er mıit ykurzer ZeIit« gemeınnt ” Wenn INa
den untfen angeführten Kanon des Basıliıus Rate zıeht, 1St wahrscheinlich
ein Tahr darunter

In diesen Synodalbestimmungen 1St mehr enthalten als ein bloßes Miß-
en der C der zweiten Ehe Die ehauptung vollends, da{fß dıe
ynode Von Laodıcea die christlıche Freiheit 1in betreft der zweıten Ehe
1n Schutz nehme**. 1st nıcht recht verständlich und verräat wahrscheinlic
eine falsche apologetische Haltung. Es 1St deutlıch davon die Rede, da{f3
diejeniıgen, die eine zweıte Ehe eingehen, eine Zeıtlang Von der kirchlichen
Gemeiinschaft ausgeschlossen se1n sollen. Gewi1ß, die Novatıaner versagten
diesen Bıgamisten für immer dıe irchliche Gemeinschaft, die i Hu selbst
L1LLUTr für eine ZEWISSE Zeitß aber doch auch darın spricht siıch en Verbot
der zweıten Ehe Au  N

Was mıiıt dieser Buße atıf sich hatte, geht hervor aus dem Kanon
der Synode Von Ancyra yAlle, welche Jungfrauschaft gelobten und das
Versprechen brechen, sollen die Bestimmung erfüllen, die für die gilt, die
eine zweıte Ehe eingingen«*S, Die Strafe für die Jungfrauen männlichen

10 Neocaesarea Caln (1 7a Bruns) TOECBUTEDOV ELC YOLLOUCG ÖLYOLLOUVTOOV N
SO4LÄCGOL, STÜEL LLETAVOLAV XLTOUVTOCG OU ÖLYOHLOU, TLC SGTa TOEGBUTEPOG, ÖL TNGC
SOTLÄGEWC SUYXATATLÜELEVOG TOLC YALOLG;

11 Vgl V Heftfele: Konzılıengeschichte (Freiburg®? 245
12 Die Synode 1st zeıitlich nıchtd fixieren, S1e gehört jedoch 1n die zweiıte

Hälfte des vgl KÖött1nNg2, Laodıke1ia LIhK VI 794
13 Laodicea, Call. (1 73 Bruns); vgl Kötting; B12amus RAC (1957)

1017—20
W Hefele, Konzılıengeschichte (Freiburg? 750f. Zhıiıshman

Das Eherecht der orıentalischen Kırche (Wıen 408] behauptet ohne Beweıs,
3 dıe Kırchenstrafen ursprünglıch LLUT dıe Wıederverheiratung etrennter
Ehegatten gerichtet WAarTremn.«

15 Ancyra Call. 19 (1 69f. Bruns) “(J)oo. TAOTEVLAV ETAYYEAÄNOLEVOL A SeTtTODGL
TAV ETAYYEALOV TOV TV ÖLYOALLOOV O00V EXTANDOUTOOAV.
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un:! weıblichen Geschlechts, die iıhr Gelübde gebrochen haben, WIrd hıer
gleichgesetzt der bekannten Buße, dıe für dıe zweıite Ehe angeordnet 1ST
Beide ergehen werden gleichgeachtet Wıe mMan Her nıcht gut kann,
da{f3 dıe Synode Ur die Straf bestimmung für den FÜC des Gelübdes
der Jungfräulichkeıit die christliche Freiheit bezüglıch der Ehe habe
Schutz nehmen wollen, kann iInan das auch nıcht hinsiıchtlich der uße
für die Zweıte Ehe behaupten Basılıus g1ibt SC1INCIN zweıten kanonıschen
TE Amphıilochius Auskunft ber das zeitliıche Ausma{fß der

verhängenden Buße »Bezüglıc der Jungfrauen, die dem Herrn
Leben Keuschheit gelobt hatten und 1Un den Leidenschaften des
Fleisches erlegen Ssind und ihr Gelübde gebrochen haben en uUuNsere
Väter festgesetzt, daß SI ach Jahr wıieder die Gemeininschaft
aufzunehmen S  5 ındem S1C diese gleichsetzten denen, die CiHEG ZzZweitfe

Schon Kanon des ersten Briefes denselbenEhe eingingen«*®
Empfänger hatte qls Bufßlzeit für dıie ZU zweıtfen Verheirateten C111

Jahr angegeben*” Es IST a1sS0 Tatsache, CS schon Jahrhundert
der griechischen P C111C SCNAUC Abstufung der Bußen gab für alle;

dıie auch ach dem ode des ersten Ehegatten die Ehe wıederholen
wollten Wer sıch zu zweıten Mal vermählte, hatte C1NCc Kirchenbufßie vVvon

Jahr auf sıch nehmen An Orten verlangte allerdıngs
auch dıe oppelte Zeıit Wer nachher och drıtten Ehe schrıtt,
wurde teıls MI1TL drenä  1gen, teıls MIt vierJährigen Buße elegt
Basılıus hat Vonl SC1INCN Vorgängern Bischofsamt dıe Praxıs übernommen,
dıie dreimal Verheirateten für fünf JTahre den Büßerstand VELWEISCH
KErst danach soll iıhnen dıie kırchliıche Gemeinschaft wieder zuteil werden18.
Kın gänzlıcher Ausschlufß AaUus der Kırche, der also des ben SENANNTIEN
Kanons Von Nıcaea hıer und da be1 den dreimal Verheıirateten Übung
SCWECSCH SC1IN scheint, wırd Von Basılius ausdrückliıch abgelehnt. Die
Synode Von Neocaesarea atte bestimmt, solche CICHFEe durch
iıhr gutes er  ten und ihren Glauben die Bußfizeit abkürzen könnten*?

Basılıus, 199 Call 18 2 717 A EVOLLOVETNOAV ÖEXTAC SivVoL SX
TOV 9K &% an I} ÖLYOALLOOV ÖLATAEAXLEVOL en Can 24
desselben Briefes (PG 2° 724) »Für Mann, der Wıtwer IST, lıegt keıin (seset7z
VOÖL y be1 solcheng vielmehr dıe Strafe für die zweiımal Verheirateten

17 Basılıus, Ep 188 Ca  =) 27 6723
18 Basılıus, Ep 188 CAall. A — Z 6723 A Vgl damıt Ep 199 Canl 50 = 32

7392 G, dıe I’'rıgamısten als »Makel der Kırche« bezeichnet werden, ohne daß autf
1116 spezielle Kirchenbufße hingewı1esen wiıird. ber die Schwierigkeıiten, die VCI-

schıedenen Bestimmungen, die Basılius anführt, Eınklang bringen, S . Hefele,
ber den Rıgor1smus dem en und den Ansıchten der alten Chrısten Tübinger
Theolog Quartalschrift 1841, 432 —26 Die griechische Kırche hat dıe Buße für dıe
Bigamisten beibehalten ; vgl Zhıshmann, ITJIas erec: der orıentalıschen
Kırche VWıen 4A17 ber das Verbot der drıtten FEhe der byzantınıschen
eıt sıiıehe eb 435; Dauvıllıer de Glerca, Le MANLASE dro1t
CANONLGUE orıental (Parıs 198 200

19 eocaesarea Ca  e (1 1 Bruns)
1 2*
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Man könnte jergegen den Einwand erheben, da{fß dıe Wiıederholung der
Ehe doch nıcht verboten SCWECSCH sel, denn dıie TC atte VOT
Übernahme der Bufß  m gewll) die Auflösung einer olchen Ehe verlangt,
WIeE S1e 6S forderte, WC solche, die siıch durch Gelübde gebunden hatten,
eine Ehe schließen versuchten?®. Zur Erklärung annn auf einen analogen
Fali 1m geltenden Kırchenrecht hingewlesen werden. Es g1bt Hiındernisse,
dıe dıe ıngehung einer Ehe verbieten WwWI1e etwa das wımpedimentum
mixtae rel1g10N1S«. Wırd dıe Ehe dieses Hındernisses ohne Verletzung
einer Formvorschrift geschlossen, verlangt dıie TC be1 der späteren
age ber die dabe!i begangene Sunde nıcht dıe uflösung der Ehe,
und doch sagt mit echt, dıie Schließung einer solchen Ehe sEe1
verboten

Im byzantınıschen eic erga sıch 1n den folgenden ahrhunderten
eine weıtgehende Übereinstimmung zwıschen iırchlıchem und staatlıchem
Recht 1n der Ablehnung der drıtten und jeder welteren Ehe 7Zu einer
scharfen Kollisıon kam dem Kaiser Leo N} 6—91  > der
nächst das Verbot der drıtten Ehe durch ein besonderes (Jesetz eingeschärft
Hatte* ann aber die Bestimmungen anderte; damıt selbst ZUIIN drıtten
und vierten Mal heiraten konnte?3. Die dadurch entstandenen Wiırren
wurden ach seinem ode auf einer Synode 1n Konstantıinopel be-
rein1ıgt, die die vierte Ehe verbot und für dıe drıtte en ach dem „ebens-
alter und vorhandener Nachkommenschaft gestuftes Strafensystem be-
stätıigte**,

Im Abendland fand dıe Mißbillıgung der wiederholten Ehe keinen
Nıederschlag 1ın SyNO  en Bußlvorschriften??, wohl aber enthalten die
abendländıschen Bußbücher SCHAUC Bestimmungen. Wahrscheinlich lıegt
1er Beeinflussung durch dıe griechische Praxıs auf dem Weg ber 'LTheodor
VON Canterbury (602— 690, AaUus Tarsus) VOTL. In den Kanones, die aller-
1Ings ohl 1Ur mıiıttelbar auf ıhn zurückgehen, sıch dıie Vorschriuft:
» Wer zweıten Mal heıratet, soll eın Jahr Buße und sıch Miıtt-
woch, Freitag und während der TYTEe1 Fastenzeıiten des Weıines und des

Basılıus, ED 188 Call. 326 673
Im römiIıischen Kecht sprach 1119a  - 1n einem olchen Fall VOI einer lex M1INUS QUaInM

perfecta. Sohm Wenger, Institutionen des römıschen Rechts 17 (München
218 Gesetzliches Verbot macht ein Rechtsgeschäft nıchtig, Wenn das Gesetz

dıe Nıc  igkeı des verbotenen Rechtsgeschäftes 111 Jex perfecta). ] )as Gesetz
kann sich auch darauf eschränken, anderweıtige Rechtsnachteıle, Strafe
anzudrohen 1ex M1INUS QUamn perfecta); Beispiel: Strafe der nfamıe be1 Verletzung
der Vorschriften des Irauerjahres. DDIie Unterscheidung ist VO: Kırchenrecht über-
LLOINIMMECIN worden.

22 Novella 90; vgl ZePDOSs Tus 8TYAECOYTOMANUM (Athen 56s
A Östrogorsky; Geschichte des byzantınıschen Staates München

208
Hefele-H L;eeclercaq; Hıstorre des concıles (Parıs 750

Die allgemeine Mißbilliıgung SPItt Oft lage, schon 1m Can 258 VO:  - Klvira
(um 310); da{f3 der Bıgamus auch nıcht die Nottaufe spenden dartf.
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Fleisches enthalten; SC111C Frau aber soll nıcht entlassen«26 uch der
Verschärfung der Bußbestimmungen be1 jeder Ehe geht dıe FEnt-
wicklung den gleichen Weg WIC der griechischen Kırche?” Erheblich
miılder als die anderen Bußbücher verfährt das Poenuitentiale Romanum MIT
den mehrmals Verheirateten?® während dıe irıschen Kanonessammlungen
keine Bußen aufführen??

Es siıch also VOIli Jahrhundert der griechischen und VOI1

Jaehrhundert auch der abendländıschen Bußpraxıis die Anschauung
durch daß jeder Geschlecherkehtsvr, auch der gültıgen Ehe, weıl IN1L
1lıbıdo und CONCUPISCCNT1LA verbunden, der Korrektur durch Bußübungen
bedarf DIe Ehelosigkeıt 1ST das eigentliche Postulat für alle Der Zweck
der Kıindererzeugung macht den Geschlechtsverkehr der Ehe siıttlıch
tragbar®® Wer durch Wiederholung der Ehe besonders WCNN aus der
ersten Verbindung er CNTISProssenN sind Z  5 dafß 1Er och
der lıkıdo verhaftet 1ST, MUu sıch dementsprechend Strengeren Bußübungen
unterziehen

Fınsterwalder, Dıie AanoNnes 2e0d0r1 Cantuarens1ıs und ıhre ber-
heferungsformen Weımar 2497 (: 21 SCHhmi1tZ; Dıie Bußbücher und dıe
Bußdıscıplıin der Kırche (Maınz 535 DV Z Ähnliche Bestimmungen be1
Finsterwalder 262, 85 ; 269, 177 307 22 Bezüglıch anderer abendländıschen
Bußordnungen vgl h 1 > Iıe Bußordnungen der abend-
ländıschen Kırche (Halle 275 ) 285 55 402 102

27 Poenuttentiale 2e0d0r1 1V 3 SCHMItZ; 525 vgl eb 624 694
2 8 SCHHMHEZ: 487

Wasserschleben, DDıe ırısche Kanonensammlung (Leipzıg
188 13 Vgl auch del Vecchio, Le seconde VA Orenz 220

Poenitentiale Laurentianum 45 SCHMITZ: [89 qu1a DTO
filıorum debet OMO uUuXOrem AdCCIDCIC, 110  - PTIO fornıcatione dıabol1
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hiloxenilana nedita
Von

Paul Kruger
In einer Londoner Handschrift, dıe weıter untfen näher angeführt wird,

sind Trel 'Textstücke auf uNs gekommen, dıe dem Schrifttum des Philoxenus
Von Mabbug ges zuzuordnen Sind. Damıt wird dieses Schrifttum
nıcht 11UT außerlich bereichert, sondern SOar vorab innerlıch, enn WIr
können Aaus diesen lLexten dıe SCHAUC chrıstologische Formel des Philoxenus
eruleren und fixiıeren. Damıt ware dıie orschung ber die philoxen1i1anische
Christologie 1m wesentlichen abgeschlossen.

Es handelt sıch TC1 'Textstücke: das 1St e1in wıederentdeckter
Brief 1); leider nıcht erhalten, das zweıte ein ebenfalls nıcht Zanz
erhaltener Brief (II) und das drıtte wahrscheinlich ein Bruchstück Aaus einer
christologischen Abhandlung

Eın wıederentdeckter T1

In der Pergamenthandschrift des iéritish Museum 1n London BrM 750
ad aus dem Dn Jh 1ST unls 19r-21r ein Brief über-
liefert, der se1INeESs dogmatischen nhaltes besonders 1m Hınblick
auf se1n hohes Alter ein entsprechendes Interesse finden dürfte.

ber ıhn Orlıentieren 1 allgemeınen: GSL 1—44; ÖOrtız de Urbina,Patro-
logıa Syrıaca Rom 47—50 9 ardenhewer, Geschichte der altchrıstlıchen
Literatur (Freiburg Br 172 1924) —21; Altaner, Patrologıe (Freiburg

Br 3131334A Z 9—15A 248{.; 267—2370
In JjJungster eılt hat der UOrdy Phıloxenus viel Aufmerksamkeıt geschenkt; vgl

Sherwood, 72 ON patrıarcal de Ia bıblıotheque manuscrıte de Charfet rSy
(1957) 105 hıer dıe MSS des Philoxenus); Albert, Une lettre ınediıte de Phı-
loxene de Mabboug Furf converti1, engage dans la MNE parfaıte rSy (1961)
41—50; Grıiıbomont, Les homielıes ascetıques de Phıloxene de Mabboug el l’°6cho
du messalıanısme rDy (1957) 9—32; Lemoine, La spirıtualıte de Phı-
loxene de Mabboug TDYy (1957) 1—66; Hr Graffıin, Lettre ınedite de Phı1-
loxene de Mabboug Sr Ia E monastıque TSy (1961) 7—52; ds1ı Une lettre
ınedıte de Phıloxene de Mabboug VOCAL, devenu MO1NE, tente Dar Satan rSy

(1960) 230 Lemoılne Physıonomıe d’un moO1NE syrıen: Phıloxene de Mabboug
rSYy (1958) —  —1 vgl jetzt auch de Halleux; Phıloxene de abbog

Sa VLE, ses ecr1ts, thegologıe Universitas atholıca Lovanıensıis Dissertationes
ad gradum magıstrı 1in Facultate T’heologica vel Facultate Iuris Canonicı COIl-

sequendum conscrıptae. Series 311 1 0omus (Löwen ber eın zweiıfelhaftes
Schreiben des Phıiloxenus vgl Inglisıan, Chalkedon und dıe armenısche Kırche

P1  meı:er-H Bacht (Hrsg.), I)as Konzıil VO  - Chalkedon 11 (Würzburg
376, Anm 59
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Der Überlieferungszustand des Briefes 1st folgender: 1sSt 1n Estrangela-
schrift geschrieben. Jede Seite umfaßt ungefähr bıs Zeilen. Leider
fehlt der Anfang DIie Buchstaben auf 19r sind ganz gut lesbar. Jedoch
1St ein Blattstück auf der untieren linken Seite bıs ZUTr Miıtte abgerissen,
das Zeıilen bot Die übriggebliebene rechte Hälfte welst 1Ur ein1ge
Wörter auf, jede C1ie ungefähr dre1, dıe aber außerhalb eines jeden S1inn-
zusammenhanges stehen. Es ware en großes Wagnıis, aus diesen bruch-
stückartigen Sätzen einen 1nnn herauslesen wollen. Man wıird 1er
siıcher fehlgehen, da mMan auf sehr subjektive Wort- der datzergänzungen
angewlesen ist Wır ten C655 daher für besser, den objektiven, gesicherten
lext blıeten und auf geWagTtE onjekturen verzichten. Aus diesem
TUn haben WIr die einzelnen Bruchstückteile nıcht 1n den syrischen '"Lext
mıiıt hineingenommen. Dieser Grundsatz hat uns auch be1 der Bearbeitung
der folgenden Blätter geleitet.

Die Buchstaben auf 19v sSind derart dünn und verwischt, da{fß 11a1l sS1e
kaum erkennen kann Dazu trıtt och auf diesem 1n der rechten
unftferen cke ein Einriß, der die etzten 11 Zeıilen bıs älfte der Seite
VO lext getrenNnt hat Der lLext auf 20Ör 1sSt dagegen guLt es

20v Sind die Wörter 1n demselben lädıerten Zustand WI1Ie auf 19v
miıt ZSanz wenigen Ausnahmen ; dasselbe 1sSt auch auf Dir der Fall,
welches das nde des __Briefes bringt. Dir hat s1ieben Zeıilen?

Der Zustand der Überlieferung UuNserTCcs Briefes 1St also keineswegs
zufriedenstellend. Und doch lohnt sich die Mühe einer wissenschaftlichen
Beschäftigung mıiıt ıhm

Wer 1STt 1Ul der Verfasser des Briefes, WeTLr der mpfänger, welches 1St
der 7weck des Briefes ?

Wright 1St der einung, der Brief se1 wahrscheinlich verfalt VvVon einem
Zeıtgenossen des Phiıloxenus ges 522); dem jakobitischen Patriarchen
Johannes I1l Von Alexandrıen. Dieser habe den Brief hıloxenus über-
sandt? Zu dieser Auffassung kam Wright wohl deshalb, weiıl 1n der
Handschriıft dem aNnONYMCHN Rriefe en Antwortschreiben des hıloxenus
folgt, hierauf wıederum eine Glaubenserklärung Johannes’ I1 Wright
schlofß möglicherweise aus cdjeser Reihenfolge, da{fß Johannes I1l der Ver-
fasser dieses Briefes se1n mUusse, da dieser be1 Philoxenus erst angefragt,
dann von diesem dıe Antwort rhalten habe, darauf hın se1in auDens-
bekenntnis dem olke verkünden. Kıne solche auf eine rein außere
Anordnung der Briefe der Handschriuft zurückgehende Begründung 1STt

Vgl ZUT Handschriıft ficht; Catalogue of Syrıac Manusrı1pts ın the Brıtish
Museum acquıred SINCE the Y ear 1838 I1 London 90b-—691a DiIie Hs 1St 1n
Schwarz-Weifß-Photos 1m Besıtze des erf. P. Hatch, An um of dated
Syrıac Manuscripts (Boston LLUTI dıe datiıerten Hss auf.
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aber nıcht stichhaltıg, nıcht einmal für dıe Vermutung, da{fß Johannes 11
der Verfasser des Briefes SC könnte Wır halten aber dafür,

Phıloxenus der Verfasser UNSeTCS Briefes 1ST, und ZWAaTr dus folgenden
Gründen Die Überschrift, falls CGS C1NC solche überhaupt gab, 1ST nıcht
mehr vorhanden. Jedoch als Nachschriuft nde des Briefes lesen WIT

Das Antwortschreiben1909) an 9) .
des Mar()) Bischof AksenaJja VOll Mabbug E 27r) Diese Verfasserangabe
deutet Wright aber nıcht als dNONYINCH, sondern als ZUum folgenden
Briefe gehörıg, der ohne Zweıftel VOoNn Philoxenus stammt* Dieser hat
nde auch CLE Verfasserangabe, und ZW. s  DI 9 des
Mar()) Akse  a (£ 22v) Es 1ST 10888  - nıcht gul denkbar, C1inN Brief den
Verfasser Begınn und Schlu{fß angıbt In den Handschrıiften
findet kaum eCINE doppelte Verfasserangabe Daher mußf3 dıie
Verfasserangabe dem AdNONYINCH rTIe zugeschrieben werden Damıiıt
1SLT Philoxenus als Verfasser bestimmt uch aus inhaltlıchen und
stiliıstischen Gründen kann auf dıe Verfasserschaft des Phıloxenus
schließen DIe dargelegten Anschauungen ber die Christologie StimMMmMen
nıcht sachliıch auch weitgehend formell MIt den anderweıtig VvVvon
Phıiloxenus gemachten Ausführungen ber denselben Gegenstand über-
CIa Man braucht diesem ezug 1Ur den echten T1e des Philoxenus

derselben Handschrift heranzuzıehen, die Überzeugung SCWINNCH,
Philoxenus der Verfasser des Briefes SC1N mufß Stilistisc

paßt dieser Y1E' Sanz Phıloxenus Der 1ST klar, kurz und knapp
und Der Satzbau 1ST philoxenisch ferner ebenso die Aus-
drucksweise und dıie JT erminologıe Der INArucCc den die Lektüre dieses
Briefes hıinterläßt, 1ST der gleiche, den auch die Lektüre der anderen
Schriften des Philoxenus vermuittelt

Der Empfänger des Briefes 1ST C1iMN!| inzelperson; denn nde des
Briefes spricht Phıloxenus ıhn und ihn »UNSCerTreN Bruder« (1 21

Es handelt sıch also CiNnenNn Glaubensgenossen des Phiıloxenus, der
ebenso WIC Monophysıt In den Schlufßworten des Briefes steht
das Wort (f. 218 Entweder übersetzt Be*
lıebten Bruder« der Bruder Habıba« Da der ONtext sehr -
eutlıc und unleserlich 1ST läist siıch nıcht mehr feststellen, welche ber-
SCEIZUNg 1U  - die richtige 1SL Jedenfalls läßt 6S siıch nıcht ohne
VoNn der Hand CISCH, da{f3 Monophysıt Habıba der Empfänger
des Briefes SC11H kann Näheres ber die Person des abıba 1ST auf TUn
des Briefes nıcht mehr testzustellen

Der WEeC des Briefes lıegt darın, dem mpfänger des Briefes arheıt
verschaffen ber den wahren Glauben, ber die monophysısche

Christologie Vielleicht hat der Empfänger diesem egen vorher be1
hıloxenus angefragt und Aufklärung gebeten

A  A Vgl 11
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Der Brief legt 1mM wesentlichen dıe christologische rage VOT 1n ENSgSTET
Verbindung MI1t der marı1ologischen und versucht, beide Fragen dem Leser
nahezubringen. Philoxenus, den WITr als den Verfasser des Briefes bezeichnen
wollen, legt hıerüber seine Anschauungen 1n der ihm eigenen arheıt
und Stilgerechtigkeit nieder. Er g1bt die Ösung 1m Sınne des Mono-
physıtısmus. DiIe 1in diesem Briefe befolgte ethode 1St spezifisch phılo-
xenisch. ber diese erklärt on 1m Hınblick auf Philoxenus: »Selbst
1n der Opposition den beiden aturen (ın Christus) zeigen seine chr1ısto-
logischen I raktate 1el weniger en spekulatıves und synthetisches Kın-
dringen das ogma, als (vielme. eine deskriptive Darstellung des
Mysteri1ums auf der Basıs der egebenheıten der Schrift und der ra
1110745 Dieser ethode bedient siıch hıloxenus auch 1n UNsSsCcTrTCINN Briefe.
Die Inkarnation des Sohnes (ottes 1sSt ıhm primär ein Myster1ium, ein
under, sowohl der ' Latsache als auch der Art der erein1gung der beiden
Naturen ach. DiIie Geburt AaUus Marıa ann nıcht erklärt werden, W1IeE auch
das Verhältnis der beiden Naturen zueinander in Chrıstus nıcht hıloxenus

zweiıerle1 VOrqaus, ehe die Dıiıskussion ber das Christusmysterium
beginnt den Glauben und die staunende Ehrfurcht

Chrıistus wırd als eine Einheıit gesehen, trotzdem sıch AUus ZWwel
Teılen besteht: AaUus der Menschheiıit und AaUus der Gottheıit. Man würde
jedoch einem Mißverständnis das Wort reden, wollte hiıeraus folgern,
HIISE Brief die Auffassung, Chrıistus sSE1 AUs zwel aturen ZUT

Einheıit gebildet. Philoxenus Lälßt Christus VOI Anfang se1nes Daseins
Zzwel Naturen e1InNs se1N. Chrıstus besıitzt eine und volle Menschen-

CT Seine hıer ausgesprochene einung 1st identisch mıit der 1n seinem
er »De Irınıtate Incarnatione« nıedergelegten assung, Sagt
» En EHEt, le Fıls pr1sPhiloxeniana inedita  153  3  Der Brief legt im wesentlichen die christologische Frage vor in engster  Verbindung mit der mariologischen und versucht, beide Fragen dem Leser  nahezubringen. Philoxenus, den wir als den Verfasser des Briefes bezeichnen  wollen, legt hierüber seine Anschauungen in der ihm eigenen Klarheit  und Stilgerechtigkeit nieder. Er gibt die Lösung im Sinne des Mono-  physitismus. Die in diesem Briefe befolgte Methode ist spezifisch philo-  xenisch. Über diese erklärt J. Lebon im Hinblick auf Philoxenus: »Selbst  in der Opposition zu den beiden Naturen (in Christus) zeigen seine christo-  logischen Traktate viel weniger ein spekulatives und synthetisches Ein-  dringen in das Dogma, als (vielmehr) eine deskriptive Darstellung des  Mysteriums auf der Basis der Gegebenheiten der Schrift und der Tra-  dition«5. Dieser Methode bedient sich Philoxenus auch in unserem Briefe.  Die Inkarnation des Sohnes Gottes ist ihm primär ein Mysterium, ein  Wunder, sowohl der Tatsache als auch der Art der Vereinigung der beiden  Naturen nach. Die Geburt aus Maria kann nicht erklärt werden, wie auch  das Verhältnis der beiden Naturen zueinander in Christus nicht. Philoxenus  setzt zweierlei voraus, ehe er die Diskussion über das Christusmysterium  beginnt: den Glauben und die staunende Ehrfurcht.  Christus wird als eine Einheit gesehen, trotzdem er an sich aus zwei  Teilen besteht: aus der Menschheit und aus der Gottheit. Man würde  jedoch einem Mißverständnis das Wort reden, wollte man hieraus folgern,  unser Brief vertrete die Auffassung, Christus sei aus zwei Naturen zur  Einheit gebildet. Philoxenus läßt Christus von Anfang seines Daseins an  in zwei Naturen eins sein. Christus besitzt eine ganze und volle Menschen-  natur. Seine hier ausgesprochene Meinung ist identisch mit der in seinem  Werke »De Trinitate et Incarnatione« niedergelegten Auffassung, wo er sagt:  »En effet, le Fils a pris un corps ... et il a pris un corps par l’Esprit et  c’est de la vierge, qu’il a pris un corps«®. In seiner 13. Homilie erklärt  Philoxenus: »Il est devenu homme«, und zwar »par son incorporation ...  de la vierge«?. Andererseits ist die Gottheit Christi gleich wesentlich mit  dem Vater. In dem Briefe findet sich jedoch nicht der Terminus Logos.  Den Gedanken der Gleichwesentlichkeit mit dem Vater trägt Philoxenus  auch in »De Trinitate und Incarnatione« vor: »Que Dieu de Dieu, le Fils  Eternel consubstantiel au Pere, est descendu et s’est fait chair du Saint-  Esprit et de la Vierge Marie et s’est fait homme et que, tandis qu’il Etait con-  cu dans le sein [de la Vierge], il etait dans le sein de son Engendrant«®. Indem  Christus im Schoße der Jungfrau wohnte, war er zugleich im Schoße seines  5 Vgl. J. Lebon, La christologie du monophysisme syrien = A. Grillmeier-  A. Bacht, Das Konzil von Chalkedon I (Würzburg 1951) 425—580 = Lebon.  Unser Text S. 428. Wir haben ihn ins Deutsche übersetzt.  s Lebon 434.  7 E. Lemoine, Philoxene de Mabboug: Homelies = Sources chretiennes 44 (Paris  1956) 537.  8 Lebon 432.et il prI1s Par l’Esprit
C’est de la vierge, qu’1l prI1s Corps«®. In selner omiılıe erklärt
Philoxenus y [1 est devenu homme«, und ZWAar »Dar SO  H incorporatıon
de la vierge«”. Andererseıts 1st dıe Gottheit Christı gleich wesentlıch miıt
dem Vater In dem Briefe findet sıch jedoch nıcht der TLermıinus 0g0S
Den (Gedanken der Gleichwesentlichkeit mıt dem Vater tragt Philoxenus
auch 1n »  ‚De 'I'rınıtate und Incarnatione« VOT': » Que Dieu de Dieu, le Fıls
eternel consubstantıiel Pere, est descendu s’est falt chaır du a1lnt-
Esprit de la Vierge Marıe s’est faılt homme QUC, tandıs qu/’ıl etaıt COIl-

C ans le se1n (de la Vıerge]l, 11 etaıt dans le se1n de S()  - ngendrant«®. em
Chrıistus 1m Schoße der Jungfrau wohnte, WAar zugleich 1m Schoße se1INeESs

ö Vgl ebon, La christologıe du monophysısme syrıen = rıllmeiler-
Bacht: )as Konzıl VO'  - Chalkedon I1 (Wuürzburg 425 —580 OJ

Unser lext 4728 Wır en ıhn 1nNns Deutsche übersetzt.
6 Lebon 434

Lemoine, Phıloxene de Mabboug Homelies Sdurces chretiennes (Parıs
527

on 4272
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himmlıschen Vaters. Diesen Dualısmus Läßt Philoxenus theoretisch,
spekulatıv gelten, in der 'Tat aber 1St Chrıistus en Sohn, eine Zahl, eine
Natur, eine Person. Die zweiıte göttlıche Person hat die menschlıche Natur
gleichsam siıch aufgenommen, sıch herangezogen. DiIie CHNZC Ver-
bındung zwıschen göttlicher und menschlıiıcher Natur wurde konstitulert
durch eine SuscCept10 oder acceptatio der menschlıchen Natur, dafß das
die Person Christı beherrschende Moment die göttliche Natur ist. Sıie 1St
dıe Trägerin der Menschennatur, die dadurch ein besonderes Daseın
und Sosein erhält eben die Ex1istenz in der acceptat1o, die einmalıg 1st
und sıch nıcht wıederholen kann. Von 1er AaUus macht dann Philoxenus
den prung 1n die 'Tiefe des Geheimnisses: Die elt 1St etztliıch die
göttlıche Natur selbst, der dıe menschlıche Natur als Instrument der Kr-
lösung beigegeben ist, ohne da{f die oöttlıche Natur dadurch irgendwie
berührt der auch alteriert wird. Die Existenz der Menschennatur 1n
Christus WITF' somıiıt als eine rein funktionelle Unterordnung unftfer dıe
göttlıche Natur betrachtet. Letztlich 1st jedoch für Phiıloxenus das Wesen
der Eıinheit unbegreıflıch, unerklärlich.

Philoxenus hebt 1m Zusammenhange mıiıt der Geburt Christı hervor,
Marıa ohne Ehegemeinschaft den Herrn empfangen und geboren habe

Marıa 1St die jungfräulıche Mutltter. Die Geburt des Herrn Aaus Marıa 1ST
en Wunder, ein großes P? Vom Geiste des Wunders muß dıie eele
er se1n, wıll sS1e dem Wunder der Inkarnatıon nahe kommen. Hıer 1St
alleın der Glaube malßgebend. och soll die Seele nıcht amıt gut se1In
lassen, dafß S1e die Menschwerdung des Herrn als ein Wunder anerkennt,
S1e soll diesem Wunder gegenüber 1m ehrfürchtigen Staunen verharren;
denn dem wahren Pr haftet das rhabene, das Übernatürliche,
das Göttliche, das Unerklärliıche Der Inbegriff des underbaren 1St der
ttestamentliche Emmanwuel.

In soteri10ologischer Hınsıcht werden folgende Facta Aaus dem Leben Christiı
erwähnt: Christus 1St der ICHfer., der 7Zukunft dıe Welt richten wird,

1St gekreuzigt worden, Nı dıe Unterwelt hinabgestiegen ach seinem
ode und hat die ort weıilenden efangenen, dıe Gerechten, befreıit
Er 1sSt ach Te1 agen wıieder auferstanden. Phıloxenus beschäftigt sıch

näher mıiıt dem ode Christı Parallele Inkarnatıion. Durch den
'Lod Christı wurde die Menschheit erlöst. In erster Linıe 1St der 'Lod der
menschliıchen Natur Christ1 zuzuschreıiben. Jedoch 1st auch die Gottheit
mitbeteilıgt propter unitatem. Der Menschheıit ach erlıtt Christus den
'Lod physısch, der Gottheit ach willentlich. Weıl die Gottheit Christı

wollte, weıl 6S ihr gefiel, den 'Tod schmecken, ahm S1e den 'Tod
d der aber der Gottheit nıchts anhaben konnte

Syrischer lext
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Übersetzung

Ich bın der Erste, und ich bın der Letzte”, WIie die Botschaft
verkündete; denn Z1nNg 1n Erfüllung: heute 1sSt und 1n Ewigkeıt.
Er 1St CS Von dem der Vater sa Dieser 1St meın geliebter So  S Er 1St
der Emmanwuel,; der (Jott iste der unfer unNns weılte, gleich uNs, unsereLWegCN,
1n der Ähnlichkeit mıiıt Er 1St GEr VOIll dem der Hımmel erfülltr 1St
und auf dem Arm der Magd (des errn) wurde. tragt der
agen (im Hımmel), und ıh: tragt dıe Jungfrau Er 1STt VO Vater un!
unter Kın Sohn, eiINe Zahl, eine Person, eine Natur, die JUuSs der Jung-
frau Fleisch Eıiner AaUus der Dreıifaltigkeit erschıen 1m Fleische.
Und 1St Gott gleich, seinem Mater, und als Menschensohn unter
unNns. DiIe Prophetie en Wunder, eCin unerklärliches Wunder,
ein under, weıl eine Jungfrau iıhn ohne Ehegemeinschaft eEMPNNS
V Und S1e (dıe Seele) möge erfüllt se1n VO Wunder, und S1e mOöge
beherrscht Sse1nN VO Wunder, welches Christus 1St In der eeie dessen,
der dıe unerforschliche Geburt erklären wiıll, 1st nıcht das Wunder, N:,
1n ihm 1St nıcht Christus Wenn 1n i1ıhm ware, würde CS nıcht VCTI-
stehen (trachten). Wenn 6S nıcht verloren hätte, würde nıcht ach
ihm fragen. Wenn AUS (Neugierde) eine Untersuchung anstellt, wırd
das Wunder sıch selbst auslöschen. Und deshalb prüft CI, weıl CS nıcht
1in ıhm 1St Deshalb, Seele, schicke dıch an, ıhm dich anzugleıichen, und
bestrebe diCh; lıeben, ereıfere dich, (es) anzubeten, bekenne dich ZU
unbestreitbaren Wcunder. EKs 1ST Christus, der Unveränderliche. L.a{} nıcht
ab VO er stieg 1n die 7eTE der Scheol 1N2a156  Krüger  . (L0)20,99 &3 il Man Naa fg Ala U9  . l A  J;  . < (2U 1) 4> Uohas . lod or  ‚J> “an . S) 0N  J3 (.)o JSSa sl Lar  DojO . |DO)) i 4> JN  hasa9) JoonnS) u Inı a  . 4] (35 0ad5) u09  \0299  5. Übersetzung  (I9%) Ich bin. der Erste;: und. ich /bin der. Letzte‘; wie die Bötschaft  verkündete; denn es ging in Erfüllung: heute ist er und in Ewigkeit.  Er ist es, von dem der Vater sagte: Dieser ist mein geliebter Sohn. Er ist  der Emmanuel, der Gott ist, der unter uns weilte, gleich uns, unseretwegen,  in der Ähnlichkeit mit uns. Er ist der, von dem der Himmel erfüllt ist  und auf dem Arm der Magd (des Herrn) getragen wurde. Ihn trägt der  Wagen (im Himmel), und ihn trägt die Jungfrau. Er ist vom Vater und  unter uns. Ein Sohn, eine Zahl, eine Person, eine Natur, die aus der Jung-  frau Fleisch annahm. Einer aus der Dreifaltigkeit erschien im Fleische.  Und er ist Gott gleich, seinem Vater, und als Menschensohn war er unter  uns. Die Prophetie nannte ihn ein Wunder, ein unerklärliches Wunder,  ein Wunder, weil eine Jungfrau ihn ohne Ehegemeinschaft empfing  binl.e 2  (19v). Und sie (die Seele) möge erfüllt sein vom Wunder, und sie möge  beherrscht sein vom Wunder, welches Christus ist. In der Seele dessen,  der die unerforschliche Geburt erklären will, ist nicht das Wunder, d. h.,  in ihm ist nicht Christus. Wenn es in ihm wäre, würde er es nicht zu ver-  stehen (trachten). Wenn er es nicht verloren hätte, würde er nicht nach  ihm fragen. Wenn er aus (Neugierde) eine Untersuchung anstellt, so wird  das Wunder sich selbst auslöschen. Und deshalb prüft er, weil es nicht  in ihm ist. Deshalb, o Seele, schicke dich an, ihm dich anzugleichen, und  bestrebe dich, es zu lieben, ereifere dich, (es) anzubeten, bekenne dich zum  unbestreitbaren Wunder. Es ist Christus, der Unveränderliche. Laß nicht  ab “ vom- Wunder“ - ersstieg in die Kiefe der : Scheol hınab- . . (Q0£):  Nicht möge sie (die Seele) der Zweifel befallen, und auch nicht soll sie es  mit dem Wunder genug sein lassen. Die Seele, die sich (hierüber) wundert  ohne Vorbehalt, ist (wie) die Jungfrau, die das Wunder ohne Ehegemein-  schaft empfing. Und wenn sie beginnt, nachzugrübeln, so muß sie (Maria)  verheiratet gewesen sein, und wenn sie nach ihrer Meinung verheiratet  gewesen war, würden ihre virginalia verletzt gewesen sein, und es wäre das  Wunder nicht in ihr. Laßt uns den Heiland lieben im Glauben ohne (jeden)  Zweifel, der im Schoße der Jungfrau gewohnt hat, die in der Ehe unberührt  blieb. Der Glaube liebt den Geliebten. Als einen erkennt er ihn, und als  Sohn erklärt er ihn. Als Gott betet er ihn mit seinem Vater an. Als einen  9*Vgl. Apk 1;18: Ich#bin der-BErste und der Letzte und.der Lebendige.Nıcht möge S1Ce (dıe Seele) der Zweıfel befallen, und auch nıcht soll sS1e
miıt dem er Se1IN lassen. DiIe Seele, die sıch (hierüber) wundert
ohne or  © 1st (wıe) dıe Jungfrau, dıe das Wunder ohne Ehegemeıin-
schaft empfing Und WCLN S1e beginnt, nachzugrübeln, mufß S1e (Marı1a)
verheiratet SCWECSCH se1nN, und WE S1e ach ihrer Meınung verheıiratet
SCWESCH WAal, würden ihre virgınalıa verletzt SCWESCH se1n, und 6S ware das
er nıcht 1n ihr alßt den Heiland lhıeben 1m Glauben ohne jeden)
Zweıfel, der 1m Schoße der Jungfrau gewohnt hat, dıe 1n der Ehe unberührt
blıeb Der Glaube 1e den Gehebten Als einen erkennt ıhn, und als
So  S erklärt ıhn Als (sott betet ihn mıiıt seinem Vater Als einen
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Aaus der Dreifaltigkeit preist ihn. Dafi Fleisch annahm Aaus der Jung-
frau, verkündet ber iıh: und Sagt ber Ihn, daß das Rıchteramt
übernommen hat hinaufstieg Kreuze, bezeugt vVvon ihm
Daß hinabstıieg 1n dıie 'Tiefe des Abgrundes der 1oten durch seinen Tod,
kündet von ihm. Da{fß dıe (GGefesselten AaUs den finsteren 'Tiefen befreıte,
sa ber ihn Dafß 1m Innern der rde FEl Tage und el ächte
W vermeldet ber ıh: Daifß durch seinen Tod die Erlösung aller
gefangenen Erlösten vollbrachte, darın) preist ıhn er (20 V) geziemt

den Liebenden einzusehen, ihre Erlösung durch den Menschen-
sohn geschah durch seinen 'Tod (Gott WAar und nıcht WAar (als solcher)

ode des Menschen (beteiligt). Und nıcht rennen seine (JO0tt-
eıt VOoONn seiner Menschheıit. Und nıcht wıiederum kann der 'Lod ihm
anhaben, weıl en olcher des Menschen und nıcht (Jottes 1St. em

W jemand ragt Hs 1St selbstverständlıch, da{f3 (Gott nıcht
auf Grund selner Wesenheıt notwendigerweise, sondern weıl wollte,
Mensch wurde AUS der Jungfrau und en Menschensohn wurde So gefiel
CS ıhm den 'Tod unsereLtwegen schmecken. Der Glaube lehrt CDg
den Sohn *In UuNsSseTeLr eei]e lernen WITFr ıhn, den Sohn, kennen
1n unNnserer eele, dıe ohne Auge sıch irrt und falsch urteilt ber die
erwähnte rage Daß die erhabene Dreıifaltigkeit 1St, daß die Dre1i-
faltigkeıit 6S 1St unNnserenN Glauben ohne Zweifel und Wiıdersprüche WIeE
auch deine einsichtige Seele S1e ist vollkommen und gelangt (da-
hın), die erhabene Dreifaltigkeit bestimmt Dafßi nıcht Wiıder-
sprüche und iırrıge Gedanken 1n den Weg der Vernunft eintreten. Wır
wollen anrufen den V ater. wollen unlls iınwenden ZU Sohne, der (je1lst
mOöge ıh: (den Glauben) vollenden. Es werde 1n dır erfülltPhiloxeniana inedita  157  aus der Dreifaltigkeit preist er ihn. Daß er Fleisch annahm aus der Jung-  frau, verkündet er über ihn und sagt über ihn, daß er das Richteramt  übernommen hat. Daß er hinaufstieg zum Kreuze, bezeugt er von ihm.  Daß er hinabstieg in die Tiefe des Abgrundes der Toten durch seinen Tod,  kündet er von ihm. Daß er die Gefesselten aus den finsteren Tiefen befreite,  sagt er über ihn. Daß er im Innern der Erde drei Tage und drei Nächte  war, vermeldet er über ihn. Daß er durch seinen Tod die Erlösung aller  gefangenen Erlösten vollbrachte, (darin) preist er ihn. Daher (20v) geziemt  es den Liebenden ... einzusehen, daß ihre Erlösung durch den Menschen-  sohn geschah durch seinen Tod. Gott war er und nicht war er (als solcher)  am Tode des Menschen (beteiligt). Und nicht  RE  zu trennen seine Gott-  heit von seiner Menschheit. Und nicht wiederum kann der Tod ihm etwas  anhaben, weil er ein solcher des Menschen und nicht Gottes ist. Indem  er  E  wenn jemand fragt  Es ist selbstverständlich, daß Gott nicht  auf Grund seiner Wesenheit notwendigerweise, sondern weil er wollte,  Mensch wurde aus der Jungfrau und ein Menschensohn wurde. So gefiel  es ihm ..., den Tod unseretwegen zu schmecken. Der Glaube lehrt es,  den Sohn ..  2  In unserer Seele lernen wir ihn, den Sohn, kennen  in unserer Seele, die ohne Auge sich irrt und falsch urteilt . .  über die  erwähnte Frage ... Daß die erhabene Dreifaltigkeit es ist, daß die Drei-  faltigkeit es ist ... unseren Glauben ohne Zweifel und Widersprüche wie  auch deine einsichtige Seele ... sie ist vollkommen ... und gelangt (da-  hin), daß die erhabene Dreifaltigkeit bestimmt  E  Daß nicht Wider-  sprüche und irrige Gedanken in den Weg der Vernunft eintreten. Wir  wollen anrufen den Vater, wollen uns hinwenden zum Sohne, der Geist  möge ihn (den Glauben) vollenden. Es werde in dir erfüllt ... (21r)...  Gottes, und es möge in dir die Kraft des Kreuzes sichtbar werden ...,  und sie werden sein ... durch das Gebet unseres Bruders Habib. Und  die Kraft Gottes sei (alle Tage zu unserer Hilfe?). Amen. Antwortschreiben  des Mar(j) Bischof Akse&naja von Mabbug.  II  1. Überlieferung und Kommentar  Das Brieffragment findet sich in derselben Handschrift f. 21r-22r. Der  Text ist einigermaßen leserlich, doch enthält er manche Fehlstellen.  Philoxenus zeigt sich hier als ein gewandter monophysitischer Dialektiker.  Sein Anliegen ist die Deutung und Aufhellung der Art und Weise der Ver-  einigung der beiden Naturen in Christus, die er als eine Einheit bezeichnet  und in der Person Christi gegeben sieht. Die Kernfrage ist: Wer und was  ist die Person Christi? Ist sie nur der Logos, der eingeborene Sohn des  Vaters,dem gegenüber die Menschheit Christi von bei- oder untergeord-  neter Bedeutung ist in einem Verhältnis, das etwa dem von Substanz und  Akzidens entspricht? Ist die Person Christi vielleicht die Person des Logos  —+ Menschheit, so.daß Philoxenus den Begriff Person viel weiter faßt, alsPhiloxeniana inedita  157  aus der Dreifaltigkeit preist er ihn. Daß er Fleisch annahm aus der Jung-  frau, verkündet er über ihn und sagt über ihn, daß er das Richteramt  übernommen hat. Daß er hinaufstieg zum Kreuze, bezeugt er von ihm.  Daß er hinabstieg in die Tiefe des Abgrundes der Toten durch seinen Tod,  kündet er von ihm. Daß er die Gefesselten aus den finsteren Tiefen befreite,  sagt er über ihn. Daß er im Innern der Erde drei Tage und drei Nächte  war, vermeldet er über ihn. Daß er durch seinen Tod die Erlösung aller  gefangenen Erlösten vollbrachte, (darin) preist er ihn. Daher (20v) geziemt  es den Liebenden ... einzusehen, daß ihre Erlösung durch den Menschen-  sohn geschah durch seinen Tod. Gott war er und nicht war er (als solcher)  am Tode des Menschen (beteiligt). Und nicht  RE  zu trennen seine Gott-  heit von seiner Menschheit. Und nicht wiederum kann der Tod ihm etwas  anhaben, weil er ein solcher des Menschen und nicht Gottes ist. Indem  er  E  wenn jemand fragt  Es ist selbstverständlich, daß Gott nicht  auf Grund seiner Wesenheit notwendigerweise, sondern weil er wollte,  Mensch wurde aus der Jungfrau und ein Menschensohn wurde. So gefiel  es ihm ..., den Tod unseretwegen zu schmecken. Der Glaube lehrt es,  den Sohn ..  2  In unserer Seele lernen wir ihn, den Sohn, kennen  in unserer Seele, die ohne Auge sich irrt und falsch urteilt . .  über die  erwähnte Frage ... Daß die erhabene Dreifaltigkeit es ist, daß die Drei-  faltigkeit es ist ... unseren Glauben ohne Zweifel und Widersprüche wie  auch deine einsichtige Seele ... sie ist vollkommen ... und gelangt (da-  hin), daß die erhabene Dreifaltigkeit bestimmt  E  Daß nicht Wider-  sprüche und irrige Gedanken in den Weg der Vernunft eintreten. Wir  wollen anrufen den Vater, wollen uns hinwenden zum Sohne, der Geist  möge ihn (den Glauben) vollenden. Es werde in dir erfüllt ... (21r)...  Gottes, und es möge in dir die Kraft des Kreuzes sichtbar werden ...,  und sie werden sein ... durch das Gebet unseres Bruders Habib. Und  die Kraft Gottes sei (alle Tage zu unserer Hilfe?). Amen. Antwortschreiben  des Mar(j) Bischof Akse&naja von Mabbug.  II  1. Überlieferung und Kommentar  Das Brieffragment findet sich in derselben Handschrift f. 21r-22r. Der  Text ist einigermaßen leserlich, doch enthält er manche Fehlstellen.  Philoxenus zeigt sich hier als ein gewandter monophysitischer Dialektiker.  Sein Anliegen ist die Deutung und Aufhellung der Art und Weise der Ver-  einigung der beiden Naturen in Christus, die er als eine Einheit bezeichnet  und in der Person Christi gegeben sieht. Die Kernfrage ist: Wer und was  ist die Person Christi? Ist sie nur der Logos, der eingeborene Sohn des  Vaters,dem gegenüber die Menschheit Christi von bei- oder untergeord-  neter Bedeutung ist in einem Verhältnis, das etwa dem von Substanz und  Akzidens entspricht? Ist die Person Christi vielleicht die Person des Logos  —+ Menschheit, so.daß Philoxenus den Begriff Person viel weiter faßt, alsGottes, und möge 1n dır dıe Kraft des Kreuzes sichtbar werden Ba C

und S1e werden se1nPhiloxeniana inedita  157  aus der Dreifaltigkeit preist er ihn. Daß er Fleisch annahm aus der Jung-  frau, verkündet er über ihn und sagt über ihn, daß er das Richteramt  übernommen hat. Daß er hinaufstieg zum Kreuze, bezeugt er von ihm.  Daß er hinabstieg in die Tiefe des Abgrundes der Toten durch seinen Tod,  kündet er von ihm. Daß er die Gefesselten aus den finsteren Tiefen befreite,  sagt er über ihn. Daß er im Innern der Erde drei Tage und drei Nächte  war, vermeldet er über ihn. Daß er durch seinen Tod die Erlösung aller  gefangenen Erlösten vollbrachte, (darin) preist er ihn. Daher (20v) geziemt  es den Liebenden ... einzusehen, daß ihre Erlösung durch den Menschen-  sohn geschah durch seinen Tod. Gott war er und nicht war er (als solcher)  am Tode des Menschen (beteiligt). Und nicht  RE  zu trennen seine Gott-  heit von seiner Menschheit. Und nicht wiederum kann der Tod ihm etwas  anhaben, weil er ein solcher des Menschen und nicht Gottes ist. Indem  er  E  wenn jemand fragt  Es ist selbstverständlich, daß Gott nicht  auf Grund seiner Wesenheit notwendigerweise, sondern weil er wollte,  Mensch wurde aus der Jungfrau und ein Menschensohn wurde. So gefiel  es ihm ..., den Tod unseretwegen zu schmecken. Der Glaube lehrt es,  den Sohn ..  2  In unserer Seele lernen wir ihn, den Sohn, kennen  in unserer Seele, die ohne Auge sich irrt und falsch urteilt . .  über die  erwähnte Frage ... Daß die erhabene Dreifaltigkeit es ist, daß die Drei-  faltigkeit es ist ... unseren Glauben ohne Zweifel und Widersprüche wie  auch deine einsichtige Seele ... sie ist vollkommen ... und gelangt (da-  hin), daß die erhabene Dreifaltigkeit bestimmt  E  Daß nicht Wider-  sprüche und irrige Gedanken in den Weg der Vernunft eintreten. Wir  wollen anrufen den Vater, wollen uns hinwenden zum Sohne, der Geist  möge ihn (den Glauben) vollenden. Es werde in dir erfüllt ... (21r)...  Gottes, und es möge in dir die Kraft des Kreuzes sichtbar werden ...,  und sie werden sein ... durch das Gebet unseres Bruders Habib. Und  die Kraft Gottes sei (alle Tage zu unserer Hilfe?). Amen. Antwortschreiben  des Mar(j) Bischof Akse&naja von Mabbug.  II  1. Überlieferung und Kommentar  Das Brieffragment findet sich in derselben Handschrift f. 21r-22r. Der  Text ist einigermaßen leserlich, doch enthält er manche Fehlstellen.  Philoxenus zeigt sich hier als ein gewandter monophysitischer Dialektiker.  Sein Anliegen ist die Deutung und Aufhellung der Art und Weise der Ver-  einigung der beiden Naturen in Christus, die er als eine Einheit bezeichnet  und in der Person Christi gegeben sieht. Die Kernfrage ist: Wer und was  ist die Person Christi? Ist sie nur der Logos, der eingeborene Sohn des  Vaters,dem gegenüber die Menschheit Christi von bei- oder untergeord-  neter Bedeutung ist in einem Verhältnis, das etwa dem von Substanz und  Akzidens entspricht? Ist die Person Christi vielleicht die Person des Logos  —+ Menschheit, so.daß Philoxenus den Begriff Person viel weiter faßt, alsdurch das Gebet uUuNsercs Bruders Habıb Und
die Kraft (GJottes sSE1 (alle Tage uUNsSeIcI Hılfe ?). Amen. Antwortschreiben
des Mar()) Bischof Akse  ja VO  — Mabbug.

11

Überlieferung und ommentar

Das Brieffragment findet sıch 1n derselben Handschrıiuft B51 Der
lLext 1St einigermaßen leserlıch, doch enthält manche Fehlstellen

hıloxenus ze1igt sıch hier als ein gewandter monophysitischer Diıalektiker
eın Anlıegen 1St die Deutung und Aufhellung der Art und Weise der Ver-
einıgung der beiden Naturen 1n Chrıstus, die als eine Eıinheit bezeichnet
und 1n der Person Chriıstı gegeben sıicht Die Kernfrage 1sSt Wer und Was

1st dıie Person Christ1i”? Ist S1Ee 1LL1UT der 0g0S, der eingeborene So  S des
Vaters, dem gegenüber dıe Menschheit Christiı VOon be1- oder untergeord-

Bedeutung 1St 1n einem Verhältnıis, das etwa dem Vvon Substanz und
zıidens entspricht? Ist die Person Christı vielleicht dıe Person des Og0S
—+ Menschheıt, da{fß Philoxenus den Begriff DPerson 1e] weıter faßt,; als
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WIT vVvon der Scholastık her kennen”? Fuür die Ösung dieser schwerwie-
genden Fragen 1St HNSer lextstück Vomn Wiıchtigkeıit. Es bietet tatsächlıch
die christologische Lösun 1

Wır folgen dem Gedankengang des Phıloxenus. Zunächst hebt hervor,
der 1m Glauben erkennenden Dreıifaltigkeit nıchts mangelt, d

S1e 1St vollkommen 1n siıch ruhend und 1n sıch und abgeschlossen.
Sıie braucht weder vermehrt och vermindert werden. Die Unmöglıch-
eıit einer Vermehrung der Verminderung der Dreifaltigkeit 1st darın
gegeben, das Se1in der TINıtät ein ew1ges und unveränderliches 1St.
Alles ein außer dem drei  tıgen ein 1St ein geschöpflıches Seın, das
unendlich weiıit VO göttliıchen eın entfernt 1St. Eıne Überbrückung 1St
nıcht möglıch. Muiıt dieser Auffassung wendet sıch Philoxenus die
nestorianısche Zweıinaturenlehre Zweıpersonenlehre. Wenn 1n Christus
ZWel Naturen Zwel Personen sınd, argumentiert Phıloxenus, dann mültte

auch 1n Christus ZWel getLreNNTE Personen geben Der OZ0S hat be1
selner Hımmelfahrt die menschlıche Natur nıcht abgelegt, sondern S1Ee mıiıt
1n den Hımmel hinaufgenommen Demnach würde Geschöpflıches,
dıe Menschennatur Christı, der "I'rmität durch den Og0S hinzugeführt
werden. Das würde bedeuten, da{fß Geschöpflıches mıiıt der verborgenen
Wesenheıit (sottes nnerhalb der Dreıifaltigkeit angebetet würde. Philoxenus
zieht daraus den Schluß, eine solche Möglıchkeıt nıemals gegeben se1n
önne. Deshalb 1sSt dıie Menschennatur Christı keine selbständıge Person.

Als der 0g0S AaUus Marıa Fleisch annahm, bewahrte seine Natur ohne
jede Veränderung. Das göttlıche eın 1e als olches und wurde durch
dıe nnahme einer mensc.  en Natur nıcht irgendwie alteriert. Der +11-
geborene des Vaters 1st auch der einziggeborene Sohn der Jungfrau Marıa
und umgekehrt. DiIe Identität des Wesens des 0g0S wurde durch die
Inkarnatıon nıcht aufgehoben. Diese Identität betrachtet Phıloxenus als
eine absolute. Sıe dient ihm auch als Prinziıp für seine idıomatische Aus-
Sasc Die diomata der beiden Naturen 1n Christus werden nıcht dualistisch
zugee1gnet, sondern unıtive. Philoxenus sa S1e Aaus 1L1UT Vomnl der göttlıchen
Natur SO 1St z B der Unbegrenzte begrenzt, der Siıchtbare verborgen, der
Nıchtleidensfähige Jeıdensfähig, der Lebendige TLOT USW. Philoxenus Sagt_
Sanz eindeutig: » Denn nıcht wird das Erhabene Göttliche) dem rha-
benen zugee1gnet und das Niedere Menschlıiche) dem Nıederen und
das Göttlıche (ott und das Menschliche dem Menschen, sondern dem
Erhabenen, der sıch erniedrigte, wird die Erniedrigung zugee1gnet und
Gott, der Mensch wurde, schreiben WITr 1m Glauben les Menschlıche ZUC«.

Zum Bekenntnisstand des Philoxenus 1st kurz folgendes CN. Gu1dı
und aschalde halten ıh: für einen Julıanısten, Hefiele un: Fortescue
für ınen Doketen, Draguet enthält sich J1er eiInes eigenen Urteils [vgl

Draguet, Fulıen d’Halıcarnasse (Louvaın 9 ME Kap Julien et
Philoxene de Mabbögh Nach unNseren hier dargelegten Forschungsergebnissen
Wr Philoxenus eın Monophysıt sever1anıscher Rıchtung e1in Resultat, das sich
auch AdUus weıteren Schriften des Phiıloxenus erg1bt.



Phiıloxen1ana inedita 159

d 8 Wohl aum hat sıch hıloxenus anderswo klarer geäußert ber se1INe
assung VON der Idiomenkommuniıkatıon als jer Nach Philoxenus starb
der 0g0S als Og0S für uNs. "ITrotzdem aber erklärt CIEy daß Christus, 1NSO-
fern Mensch WAaTr, das en seiner Natur (£: AD Man merkt CS

hıloxenus All, da{f3 hbıs Z Letzten nıcht vorstoßen wıll Die Inkarnation
1st für iıhn zutiefst ein Mysterium.

Vielleicht 1äßrt sıch AUS diesen ommentierenden Ausführungen eine Hor-
mel finden für das Wıe der Vereinigung des (GGöttlıchen und Menschlichen
1in Christus Nach Phiıloxenus lıegt die Eıinheit beider Naturen 1in der Person
Christ1. Diese wird aber nıcht 1mM CNSCICH, scholastischen Sınne gefalst,
sondern 1n einem weiteren inne Die eine Person Christı 1St der 0g0S,
der als Person ach Art eines ”7z1dens die Menschheıit tragt und 1n sıch
inhärieren läßt Somıit ware die entscheidende christologische Formel für
Philoxenus gefunden Person Christ1ı Person des 0g0Ss quasiakziden-
telle Menschheıt, welche dem 0g0S der Subsistenz untergeordnet 1St

yrıscher lext
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IN ON O I9 IN0O L039 ] IN an160  Krüger  NN o avı JAawo |wir N] JNDS u  Aa  Joog J0 . Aa pı 4Lı SE  ‚JNn AI Da d  JL) Loa990 . )Nuns) oa ID Jas);>  ‚4425 La U Jn idDSo ka JLa Jasl;>a Joopy JLow U Jowy  Jası5 Jooj Jn JR [al Yrgn JLONÄL O gu . )LADO Jan 009 D  „ Duha) V o d HD 45 LD W “lrn AD . JRohS &d  INDO Jasza Joop A . D N0 a JN I JN 4 09 49 000  Loo> S) San U3 (ml)oNn > uao G NS . 6S S  Jaoa9) u09 009 ... ha)  3. Übersetzung  (21r) ... Mein Glaube an die Dreifaltigkeit ist, daß der Dreifaltigkeit  nichts mangelt ... Und nicht fügt sie sich etwas hinzu, um sich zu ver-  größern ... keineswegs, wegen ihrer Vollkommenheit ... Sie nimmt keine  Person von außen her ... auf. Alles, was außerhalb der Dreifaltigkeit ist,  ist Schöpfung. Alles, was in ihr ist, ist verborgene Wesenheit. Von außen  her wird Anbetung gezollt und nicht ist in ihr etwas, was anbetet. Nicht  gibt es außerhalb ihrer einen anderen Gott und nicht ist in ihr ein geschaf-  fener Mensch. Es fehlt ihr nicht an Personen und nicht über ihre Per-  sonen ... Nicht wohnt in ihr eine (geschöpfliche) Person, weil sie von Ewig-  keit her ist und nicht läßt sie eine (solche) Person in ihr zu, weil sie voll-  kommen ist. Von ihren Personen jedoch ... stieg die Wesenheit (des Logos)  vom Himmel hernieder auf die niedrige Erde und wurde aus der heiligen  Jungfrau Mensch. In ihrer Natur jedoch ward sie nicht verändert und  fügte zu ihrer Person nichts hinzu, sondern der Eingeborene bewahrte  (21v) auch, nachdem er Mensch geworden war, das Sein; denn nicht trat  ein anderer Eingeborener zum Erstgeborenen hinzu, sondern als der Einzig-  geborene vom Vater erwies sich der Eingeborene aus der Jungfrau. Denn  der, welcher der Einziggeborene durch seine Geburt aus der Wesenheit ist,  der ist (zugleich) der Eingeborene durch seine Geburt aus der Jungfrau  Gott ist das Wort, das der Eingeborene vom (Vater) ist. Und weil der Ein-  geborene aus der Jungfrau Mensch wurde, ward der Einziggeborene (aus  dem Vater) der Erstgeborene (aus der Jungfrau), und der Erstgeborene ist  . Der Sohn Gottes ein Mensch und ein Mensch  der Einziggeborene  Gott, der Sohn der Wesenheit ... ein Sohn der Jungfrau, der Sohn der  Jungfrau, der Sohn der Wesenheit, verborgen und offenbar und der Geoffen-  barte verborgen, geistig und körperlich und der Körperliche geistig, der  Unbegrenzte begrenzt, der Begrenzte unbegrenzt. Der auf dem Throne im  Schoße und der im Schoße auf dem Throne, der Sohn Gottes ein Sohn  der Menschen, ein Sohn der Menschen der Sohn Gottes, der Unsichtbare  sichtbar. Er ist der Verborgene, der unsichtbar und sichtbar ist. Der Nicht-LO ho**J 9
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Luoa9) o 429160  Krüger  NN o avı JAawo |wir N] JNDS u  Aa  Joog J0 . Aa pı 4Lı SE  ‚JNn AI Da d  JL) Loa990 . )Nuns) oa ID Jas);>  ‚4425 La U Jn idDSo ka JLa Jasl;>a Joopy JLow U Jowy  Jası5 Jooj Jn JR [al Yrgn JLONÄL O gu . )LADO Jan 009 D  „ Duha) V o d HD 45 LD W “lrn AD . JRohS &d  INDO Jasza Joop A . D N0 a JN I JN 4 09 49 000  Loo> S) San U3 (ml)oNn > uao G NS . 6S S  Jaoa9) u09 009 ... ha)  3. Übersetzung  (21r) ... Mein Glaube an die Dreifaltigkeit ist, daß der Dreifaltigkeit  nichts mangelt ... Und nicht fügt sie sich etwas hinzu, um sich zu ver-  größern ... keineswegs, wegen ihrer Vollkommenheit ... Sie nimmt keine  Person von außen her ... auf. Alles, was außerhalb der Dreifaltigkeit ist,  ist Schöpfung. Alles, was in ihr ist, ist verborgene Wesenheit. Von außen  her wird Anbetung gezollt und nicht ist in ihr etwas, was anbetet. Nicht  gibt es außerhalb ihrer einen anderen Gott und nicht ist in ihr ein geschaf-  fener Mensch. Es fehlt ihr nicht an Personen und nicht über ihre Per-  sonen ... Nicht wohnt in ihr eine (geschöpfliche) Person, weil sie von Ewig-  keit her ist und nicht läßt sie eine (solche) Person in ihr zu, weil sie voll-  kommen ist. Von ihren Personen jedoch ... stieg die Wesenheit (des Logos)  vom Himmel hernieder auf die niedrige Erde und wurde aus der heiligen  Jungfrau Mensch. In ihrer Natur jedoch ward sie nicht verändert und  fügte zu ihrer Person nichts hinzu, sondern der Eingeborene bewahrte  (21v) auch, nachdem er Mensch geworden war, das Sein; denn nicht trat  ein anderer Eingeborener zum Erstgeborenen hinzu, sondern als der Einzig-  geborene vom Vater erwies sich der Eingeborene aus der Jungfrau. Denn  der, welcher der Einziggeborene durch seine Geburt aus der Wesenheit ist,  der ist (zugleich) der Eingeborene durch seine Geburt aus der Jungfrau  Gott ist das Wort, das der Eingeborene vom (Vater) ist. Und weil der Ein-  geborene aus der Jungfrau Mensch wurde, ward der Einziggeborene (aus  dem Vater) der Erstgeborene (aus der Jungfrau), und der Erstgeborene ist  . Der Sohn Gottes ein Mensch und ein Mensch  der Einziggeborene  Gott, der Sohn der Wesenheit ... ein Sohn der Jungfrau, der Sohn der  Jungfrau, der Sohn der Wesenheit, verborgen und offenbar und der Geoffen-  barte verborgen, geistig und körperlich und der Körperliche geistig, der  Unbegrenzte begrenzt, der Begrenzte unbegrenzt. Der auf dem Throne im  Schoße und der im Schoße auf dem Throne, der Sohn Gottes ein Sohn  der Menschen, ein Sohn der Menschen der Sohn Gottes, der Unsichtbare  sichtbar. Er ist der Verborgene, der unsichtbar und sichtbar ist. Der Nicht-Übersetzung160  Krüger  NN o avı JAawo |wir N] JNDS u  Aa  Joog J0 . Aa pı 4Lı SE  ‚JNn AI Da d  JL) Loa990 . )Nuns) oa ID Jas);>  ‚4425 La U Jn idDSo ka JLa Jasl;>a Joopy JLow U Jowy  Jası5 Jooj Jn JR [al Yrgn JLONÄL O gu . )LADO Jan 009 D  „ Duha) V o d HD 45 LD W “lrn AD . JRohS &d  INDO Jasza Joop A . D N0 a JN I JN 4 09 49 000  Loo> S) San U3 (ml)oNn > uao G NS . 6S S  Jaoa9) u09 009 ... ha)  3. Übersetzung  (21r) ... Mein Glaube an die Dreifaltigkeit ist, daß der Dreifaltigkeit  nichts mangelt ... Und nicht fügt sie sich etwas hinzu, um sich zu ver-  größern ... keineswegs, wegen ihrer Vollkommenheit ... Sie nimmt keine  Person von außen her ... auf. Alles, was außerhalb der Dreifaltigkeit ist,  ist Schöpfung. Alles, was in ihr ist, ist verborgene Wesenheit. Von außen  her wird Anbetung gezollt und nicht ist in ihr etwas, was anbetet. Nicht  gibt es außerhalb ihrer einen anderen Gott und nicht ist in ihr ein geschaf-  fener Mensch. Es fehlt ihr nicht an Personen und nicht über ihre Per-  sonen ... Nicht wohnt in ihr eine (geschöpfliche) Person, weil sie von Ewig-  keit her ist und nicht läßt sie eine (solche) Person in ihr zu, weil sie voll-  kommen ist. Von ihren Personen jedoch ... stieg die Wesenheit (des Logos)  vom Himmel hernieder auf die niedrige Erde und wurde aus der heiligen  Jungfrau Mensch. In ihrer Natur jedoch ward sie nicht verändert und  fügte zu ihrer Person nichts hinzu, sondern der Eingeborene bewahrte  (21v) auch, nachdem er Mensch geworden war, das Sein; denn nicht trat  ein anderer Eingeborener zum Erstgeborenen hinzu, sondern als der Einzig-  geborene vom Vater erwies sich der Eingeborene aus der Jungfrau. Denn  der, welcher der Einziggeborene durch seine Geburt aus der Wesenheit ist,  der ist (zugleich) der Eingeborene durch seine Geburt aus der Jungfrau  Gott ist das Wort, das der Eingeborene vom (Vater) ist. Und weil der Ein-  geborene aus der Jungfrau Mensch wurde, ward der Einziggeborene (aus  dem Vater) der Erstgeborene (aus der Jungfrau), und der Erstgeborene ist  . Der Sohn Gottes ein Mensch und ein Mensch  der Einziggeborene  Gott, der Sohn der Wesenheit ... ein Sohn der Jungfrau, der Sohn der  Jungfrau, der Sohn der Wesenheit, verborgen und offenbar und der Geoffen-  barte verborgen, geistig und körperlich und der Körperliche geistig, der  Unbegrenzte begrenzt, der Begrenzte unbegrenzt. Der auf dem Throne im  Schoße und der im Schoße auf dem Throne, der Sohn Gottes ein Sohn  der Menschen, ein Sohn der Menschen der Sohn Gottes, der Unsichtbare  sichtbar. Er ist der Verborgene, der unsichtbar und sichtbar ist. Der Nicht-Meın Glaube die Dreıifaltigkeit ISt, da{fß der Dreifaltigkeit
nıchts mangelt Und nıcht fügt sS1e sıch eIwas hinzu, siıch VCI-

größern keineswegs, iıhrer Vollkommenheit S1ıe nımmt keine
Person Von außen her auf. Alles, Was außerhalb der Dreıifaltigkeit ISt,
1St chöpfung. Es: Was 1n ihr Ist, 1St verborgene Wesenheıt. Von außen
her wıird Anbetung gezollt und nıcht 1St ihr CLWAaS, WAas anbetet. iıcht
g1bDt außerhalb ihrer einen anderen (Gott und nıcht 1st 1n ihr ein geschaf-
fener Mensch Es fehlt ihr nıcht Personen und nıcht ber ihre DPer-

ICwohnt 1n ihr eine (geschöpflıche) Person, weıl S1e Von Kwiıg-
eıt her 1St und nıcht 1äßt S1e eine (solche) Person 1n ihr Z we1l S1e voll-
kommen 1St. Von iıhren Personen jedoch stieg die Wesenheıit (des Logos)
VO Hımmel hernıieder auf dıe niıedrige rde und wurde aus der heıilıgen
Jungfrau ensch. In iıhrer Natur jedoch ward sS1e nıcht verändert und
fügte ihrer Person nıchts hınzu, sondern der Eıngeborene bewahrte

auch, nachdem Mensch geworden W: das SeIn ; denn nıcht Lrat
ein anderer Eıngeborener AA Erstgeborenen hinzu, sondern als der Eınzig-
geborene VO Vater erwıies sich der Eıngeborene Aaus der Jungfrau Denn
der, welcher der Einziggeborene MiTC seine Geburt AUus der Wesenheit iSE,
der 1St (zugleich) der Eıngeborene durch Se1INE Geburt AUS der Jungirau
Gott 1St das Wort, das der Eingeborene VO Vater) 1STt. Und weıl der Eın-
geborene Aaus der Jungfrau Mensch wurde, ward der Einziggeborene (aus
dem Vater) der Erstgeborene (aus der Jungfrau), und der Erstgeborene 1ST

Der So  S (sottes ein Mensch und ein Menschder Einziggeborene
Gott, der So  e der Wesenheit eın Sohn der Jungfrau, der Sohn der
Jungifrau, der Sohn der Wesenheıt, verborgen und offenbar und der Geoffen-
arte verborgen, gelst1g und körperlich und der Körperlıche gelst1g, der
Unbegrenzte begrenzt, der Begrenzte unbegrenzt. Der auf dem on 1m
Schofie und der 1m Schofße auf dem hrone, der Sohn Giottes eın So  S
der Menschen, eın Sohn der Menschen der Sohn Gottes, der Unsichtbare
sıchtbar. Kr 1s1 der Verborgene, der unsıchtbar un sichtbar ist Der i1cht-
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Jeidensfähige Jeidensfähig und der Leidensfähige nıcht leidensfählg. Der
Lebende TOT und der 'Lote lebendig. Der; welcher 1m Himmel, Wr in der
Scheol und der 1n der Scheol im HNM KEıner 1St der Einziıggeborene, 1in
dem keine ahlen sind (22 Das, Was VO immel (mıitgebracht wurde),
und das, W3as vonl der rde (mitgebracht wurde), wıird dem Einzıggeborenen
zugeschrieben und nıcht der einen der anderen (Natur)Philoxeniana inedita  161  leidensfähige leidensfähig und der Leidensfähige nicht leidensfähig. Der  Lebende tot und der Tote lebendig. Der, welcher im Himmel, war in der  Scheol und der in der Scheol im Himmel. Einer ist der Einziggeborene, in  dem keine Zahlen sind (22r). Das, was vom Himmel (mitgebracht wurde),  und das, was von der Erde (mitgebracht wurde), wird dem Einziggeborenen  zugeschrieben und nicht der einen oder anderen (Natur) ... irrt; denn  nicht (wird) das Erhabene dem Erhabenen zugeeignet und das Niedere dem  Niederen und das Göttliche Gott und das Menschliche dem Menschen,  sondern dem Erhabenen, der sich erniedrigte, wird die Erniedrigung zu-  geeignet und Gott, der Mensch wurde, schreiben wir im Glauben alles  Menschliche zu. Gott, der Mensch wurde, überschreiben wir im Glauben  alles Menschliche und dem Verborgenen, der sich offenbarte, überschreit en  wir alles Irdische. Daß der unsterbliche Gott sterblicher Mensch wurde,  (das lag) in seinem Willen, und außer Gott gibt es niemanden, der seiner  Natur nach unsterblich ist. Ihm sind zuzueignen Leiden und Tod. Einer  aus der Dreifaltigkeit, der Einziggeborene des Vaters, Gott das Wort,  wurde Mensch aus der Jungfrau, aus ihrer Natur, indem die Natur des  Wortes sich nicht veränderte. Indem er ein Gott aus Gott war, litt und  starb er für uns. Insofern er Mensch war, lebte er das Leben seiner Natur ...  in seiner Sterblichkeit in gleicher Weise wie er sein Leben in seiner (gött-  lichen) Wesenheit lebte, das keineswegs in seiner menschlichen Wesenheit  ein anderes war ... von Mar(j) Aks&naja.  II  1. Überlieferung und Kommentar  Das Textstück umfaßt in der erwähnten Handschrift die f. 22r-22v. An  einigen Stellen sind die Buchstaben etwas verblaßt.  Es führt den Gedankengang des unter II behandelten Fragmentes un-  mittelbar fort. Philoxenus bringt zur Exegese der Formel Person Christi —  Person des Logos + quasiakzidentelle Menschheit als Vergleichsmoment  die Taufe. Er führt aus: Ein Mensch, der sich anschickt, zur Taufe ins  Baptisterium hinabzusteigen, ist seiner Natur nach nur Mensch, ohne jedes  übernatürliche Akzidens. Ist er aber getauft, dann ist etwas zu ihm hinzu-  getreten, nämlich die durch die Taufe bewirkte Sohuschaft Gottes. Dadurch  wird der Mensch jedoch nicht in zwei geteilt, sondern er bleibt sich seiner  Natur, seinem Wesen nach, identisch. Der Sohn Gottes, der Logos, war,  bevor er hinabstieg in den Schoß der Jungfrau, nur Gott. Nach der Geburt  aus Maria wurde er auch Mensch genannt, Mensch wurde er aus Gnade,  d. h., er nahm die Menschennatur aus Gnade an, nicht aus einer inneren  Notwendigkeit heraus, sondern aus seinem freien Willen. Wie die Sohn-  schaft auf Grund der Taufe eine Gnadenschaft ist, so ward auch die Mensch-  heit Christi aus Gnade in den Stand der Sohnschaft erhoben. Die Sohn-  schaft aus der Taufe wird direkt parallelisiert mit der Sohnschaft der  13Imt:; denn
nıcht (wırd) das Erhabene dem Erhabenen zugee1gnet und das Nıedere dem
Nıederen und das Ottlıche (J0Ott und das Menschliche dem Menschen,
sondern dem Erhabenen, der sıch ernledrigte, wird die Erniedrigung —

gee1gnet und Gott, der Mensch wurde, schreiben WIr 1m Glauben alles
Menschliche Gott, der Mensch wurde, überschreiben WIr 1m Glauben
alles Menschlıiche und dem Verborgenen, der sıch offenbarte, überschreıt
VIr es TEAiscCche der unsterbliche Giott sterblicher Mensch wurde,
(das Jlag) in seinem ıllen, und außer (Jott <&1Dt nıemanden, der seiner
Natur ach unsterblich 1St. Ihm siınd zuzuelgnen Leiden und 'Tod KEıner
Aaus der Dreıifaltigkeit, der Einziggeborene des Vaters, (Gott das Wort,
wurde Mensch Aaus der Jungfrau, aus ihrer Natur, indem die Natur des
Wortes sıch nıcht veränderte. Indem ein (Gott aus (Gott Wäly lıtt und
starb für uls,. Insofern ensch Wal, lebhte das Leben selner Natur
1in seliner Sterblichkeit 1n gleicher Weıise wWw1Ie se1n Leben 1n seliner (gÖött-
lıchen) Wesenheıit €  C, das keineswegs 1ın seliner menschlichen Wesenheit
en anderes von Mar()) Akse  a
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Überlieferung und Kommentar

Das 'Lextstück umfaßt 1n der erwähnten Handschriuft die r-22vV An
ein1gen Stellen Sind die Buchstaben eIWwas verblaßt.

EKs führt den Gedankengang des I1 behandelten Fragmentes —

mıttelbar fort Phıloxenus bringt Z Exegese der Formel Person Christi
Person des Og0S quasiakzıdentelle Menschheit als Vergleichsmoment
die aufe Er führ  — Aaus Kın Mensch, der sıch anschickt, ZUT autie 1Ns
Baptısterıum hinabzusteigen, 1St selner Natur ach 11UT Mensch, ohne jedes
übernatürliche zi1idens Ist aber getauft, annn 1st ihm hınzu-
etireteN, nämlıch die durch die Taufe bewirkte Sohuauschaft (Giottes. Dadurch
WIr der Mensch jedoch nıcht 1n Zzwel geteilt, sondern bleibt siıch seiner
Natur, seinem Wesen nach, iıdentisch. Der So  S Gottes, der 0g0S, Waäl,
bevor er hinabstieg 1n den Schofß der Jungfrau, 1Ur Gott. Nach der
Aaus Marıa wurde auch Mensch gCeENANNLT, Mensch wurde AUs nade,

n.; nahm dıe Menschennatur AaUus na d nıcht AaUus einer inneren
Notwendigkeıt heraus, sondern AUSs seinem freien Willen. Wıe die Sohn-
schaft auf Grund der Taufe eine Gnadenschaft 1St;, ward auch die Mensch-
eıt Christi AUus na 1n den Stand der Sohnschaft rhoben Die Sohn-
schaft Aaus der Taufe wıird direkt parallelısıert miıt der Sohnschaft der

13



162 Krüger

Menschheıt Christ1i Weıl der Og0S So  S Wal, mußlßte auch die Menschen-
na 15 eine Sohnschaft besitzen. Jene WTr essentiell, diese 1Ur AUuSs

na gegeben. So Wr nıcht NUr der Og0S, sondern auch die Menschheit
Christı, amıt Christus, der So  E Giottes Wır erkennen hıer klar, Was

Philoxenus wıll die Menschennatur 1St en quasiakzidenteller
Bestandteil der Person Christ1i

Syrischer ext
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Übersetzung162  Krüger  Menschheit Christi. Weil der Logos Sohn war, mußte auch die Menschen-  natur Christi eine Sohnschaft besitzen. Jene war essentiell, diese nur aus  Gnade gegeben. So war nicht nur der Logos, sondern auch die Menschheit  Christi, damit Christus, der Sohn Gottes. Wir erkennen hier klar, was  Philoxenus sagen will: die Menschennatur ist nur ein quasiakzidenteller  Bestandteil der Person Christi.  2 “Syrischer Fext  z Jooy m05 JA ooor .05 Jooy I;  ) Jası> )Nyaxaswooy ... (22r)  45 JA AD loo . m05 Jooy D (22 v) zD 405 Jasi5 Janaw, ..„Jo  Jooy 495 lwoi  ooo . IR kk U .5 Joor 49 Jası5 kajto ..  Jaa K 49 Jasioag lnjo IR WDl U . Jasi5 Joo 49 ı> 9)  Jası5o JLa J> uooh) J5 Jooo &9 Ausg o : Or 9a05 Jası5  JOr N 49 JR S) ooo .l NO LIND 00 40 JSS  J& 094 495 04 4Oha) .45 )o.\l.Jo 3 Nud 8 Ia Jooy J  :9 :n . ooo N R ola las) 450 . 405 JN ‚ Jaı Do  W I SaoowS) Lucas) ur  3. Übersetzung  (22r) ... (wie) durch die Taufe ein leiblicher Mensch geistig wird, so  wurde der geistige Gott leiblich. Und wie ein Mensch in seiner leiblichen  Natur bleibt (22v), wenn er auch geistig wurde, so blieb Gott in seiner  geistigen Natur, als er leiblich wurde. Und wie ein Mensch, insofern er  Sohn ist, nicht als zwei gezählt wird, so wird auch nicht der Sohn, als er  Mensch wurde, in zwei geteilt. Und wie ein Mensch, der zur Taufe hinab-  steigt, nur Mensch genannt wird, — ist er aber hinabgestiegen und Sohn  (Gottes) geworden, so ist er Sohn aus Gnade und Mensch von Natur und  einer ist er seiner Zahl nach und nicht zwei — so war auch das Wort, als  es zur Jungfrau hinabstieg, nur Gott. Als es aber hinabgestiegen war und  Fleisch angenommen hatte aus ihr, wurde er Gott und Mensch geheißen:  Gott in seiner Natur und Mensch in seiner Gnade. Als zwei wurde er nicht  gezählt. Ende. Des Mar(j) Aksenaja, Bischofs von Mabbug.(wıe) durch die Taufe ein leiblicher Mensch gelst1g wiırd,
wurde der geistige (Gott eiblich. Und WI1IEe ein Mensch 1n seiner leiblıchen
Natur bleibt V); WECeNN auch geist1g wurde, blieb ott in seiner
geistigen Natur, als eiblich wurde. Und WIEe ein Mensch, insofern
So  5 1St, nıcht als Zzwei gezählt wird, wird auch nıcht der Sohn, als
Mensch wurde, Zzwel geteilt. Und w1e ein Mensch, der aufe hınab-
stelgt, 1L1UT Mensch gKCNANNT wiırd, iSst aber hinabgestiegen und So  S
Gottes) geworden, ISt Sohn zuK Gnade und Mensch VvVoxnl Natur und
einer 1St seiner Zahl ach und nıcht Z7WEe]1 auch das Wort, als
C Jungfrau hinabstieg, Gott. Als aber hinabgestiegen Wr und
Fleisch an  CNOMIMCIN atte aus ıhr, wurde (Gott und Mensch geheißen:
(J0tt 1n seiner Natur und Mensch 1n seiner Gnade Als ZWwel wurde nıcht
gezählt. nde Des ar() AksenaJa, Bischofs VOIll Mabbug.
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Ancıent and odern urches of Alexandrila
DYy

Otto Meiınardus

arly Christianity iın lexandria

According tradıtion, whıiıch, however, 15 CONSTANLT, St Mark the
Evangelıst visıted Alexandrı1a, where he preached the Gospel, founded the See
of Alexandrıa, and Aprıl 25 rece1ved the of martyrdom

Eusebius who hıs Ecclesıiastical Hıstory 1n the 8 quarter of
the Ath CENTUCY records thıs tradıtiıon an STAates that St Mark AIl Kgypt
1n the first third VCar of the reign of the Roman Emperor Claudıius, 1n

AD 4344 1If these dates dIC COITFECLT, St ark’s STaYy at
Alexandrıa could NOT ave been of long duratıion, for 1n 46 he Was at
Antioch an the followıng yYCal 1n Cyprus. TOmM 49-50 it that
he Was agaln at tıoch, and from 58-_672 Aat Rome wıth St Paul For
the intervening per10d between 50-62;, however, the New Testament
1s sılent 1n regard ST Mark;, and, therefore, 1t 15 quıte nOossi that the
Evangelıst INaYy ave visıted lexandrıa at thıs time. It 15 generally held that,
when St Paul Was released from hıs TSt Captıvıty al Rome 1n 62,
St Mark NOT dCCOIMMPDPANY hiım hıs LIC M1SS10NArYy Journey, an thıs
being the CasSCc, the Evangelıst could VCILY ell ave eft KRome for Alexandrıa.

martyr’s chapel dedicated St. Mark had ex1isted 1n close PrOoXimI1ty
the Large Harbour During the first CENLULYy and the first of the

second5 the spread of Christianıty Alexandrıa an Egypt had
NOLT een cons1iderable. It appCaTrs CVEeEn that Alexandrıan Chrıstianıty Was
rather syncretistic. Hadrıan 134), accordıng hıs letter Servlanus,
Sa  < those Chrıistians who worshiıp Serapıs and those who call themselves
bıshops of 1St devoting themselves Serapıs I’hus, Alexandrıans
prostrated themselves before Serapıs 15 impartıally. From the
beginning of the reign of Commodus (A.D 180), the Christian relıg10n,
almost completely purified of 1ts ZNOStIC doctrines and of LraCces of
paganısm, aDPCALS firmly established 1n Alexandrıa. By the time of Septimus
Severus (A.D 193—211) Christianıity had begun make 1StOrY, and from
thıs per10d onwards 1ts development Was VELY rapld. 'Ihe OUunN! of the
Catechetical School of Alexandrıa Dy Pantaenus ought be placed into
thıs per10d. It might suffice mention only of the MOST celebrated
scholars of thıs school, Clement of Alexandrıa and Origen.

he Alexandrıan Catechetical School endeavoured relate Chrıistianıty
Neo-Platoniısm hıch SPTITaNng OU thıs tim! aTt Alexandrıa. Among

the teachers WeTITC Ammonius Saccas, Herennius, Plotinus, Porphyrıius an
others.

Until the tiıme of Constantıne (A: Di313); the Church 1n Zypt
countered Man y obstacles 1in the of 1ts ex1istence. 'Ihe conflict
between UÜrc and Camle 1ts height in Alexandrıa, which, IMOTIC
than anı y other CIty ın the Empire, INaYy claım ave WOonNn the battle fOor
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Christianıty. But 1n the meantıme, the Chrıistians suftfered severely under
the rule of eptimus Severus (A.D.204), under Decius (A:D250); under
Valer1an AD 251) and under Diocletian AD 308)

From the Ath CENTLULY onwards, gyptian Christianıty W3as characterized
by its emphasıs uDON the ascCetiCc lıfe: and the neighbourhood of Alexandrıa
egan be covered wıth monaster1es, hıch SICW INOTC LUINCTOUS time
went In the 5th anı 6th CENLUFY, A told, there WEeTC less than
S1X hundred of them, all built lıke fortresses. Ihe of monasterl1es of
the Ennaton (the nınth mıile) Wds the MMOST famous.

In the Ath CENTUTY, the churches 1n Alexandrıa WEeEeTC faırly5
an the COUTSC of the 5th anı the 5th centuries theır numbers steadıly
increased. T he IMOST celebrated churches of thıs per10d WEIC:.

'Ihe Church of St. Mark, which MUST ave een Car the shore of the
KEastern Harbour, NOT the present ÜüTrCc of St. Mark To-day, there 15
nothıng SCC of the sıte where the original church MUST aV stoo0d.

In the Hıstory of the Patrıarchs of the Coptic uUurec of Alexandrıa
ATC informed, that upOoN St ark’s reiurn eXan:  aa the brethren

built church 1n place „Bucaha , u the SCa, beside rock
Iirom which STON 18 eWn. At the time of the martyrdom of erier the
16th Patriarch of Alexandrıa, the reliıcs of ST Mark WEIC kept aTt place
called “Bucoha: , for thiıs W3as the place where Was accomplished the VI-
dom of ST Mark the Evangelıst.

When Alexandrıa Was taken DYy the Arabs, St Mark’s Church Was burnt;
its reconstruct1oın Was carrıed OUT 1n 680, but in 828 z Venetian
merchants, Buono dı anı Rustico dı 10 Oys removed the
COTrDSC a Was consıdered be that of St Mark and carrıed 1t AaWaVY.

I he church Was destroyed DYy the ultan Malık al-Kamıl at the approach
of the Crusaders 1in 1218 As the SCa encroaches gqTt E Dart of the COAaSLT,
the oundations of the church aTc probably submerged.

'The Uurc of St Alexander the Church of St iıchael 15 considered
V een ONC time the Temple of Saturn. OmMe archaeologists ave

placed the or1gınal site into the VICINItY of the prescnt uniıcıpalıty.
'The cg Ekklesıa, Kyrıakon Oomınıcum took the place of the

(‘'aesareum.
‘1 he Caesareum Was temple, begun DYy Cleopatra 1n honour of Antony,

but completed DYy Octavıan an dedicated forthwith the worship of the
In under the Name of (Caesareum Sebasteum. In 354, (Zon-
stantıus 11 intended present 1t the church, but before the transference
COU. be effected, St Athanasıus had held Kaster sService in 1t 'Ihe CINDCIOT
Wäas fiended 1 wo later, h1ıs LrOODS nearly St Athanasıus insıde
the Ng, anı the CINDCIOT handed OVer the church the Arı1ans. Hor
the followıng 9 Arı1ans an Orthodox fought about the SANCLUALV. In
the Ath CENTLUFV, the Caesareum Was dismantled an converted 1Nnto cathedral,
known the eg. Ekklesıa. I he church Was plundere an restored INManYy
times. In 268 it Was reconstructed DYy St Athanasıus anı dedicated
St ıchael. It became the Cathedral f Alexandrıa, superseding St. IT’heonas.
Here, 640, Patrıarch Cyrus held solemn servıce before surrendering
the CIty the Arabs Later, Copts anı Melkıites disputed 1ts possession untiıl

012 at which time 1T dısappeared 1ın conflagration, anı i1ts rulns WEIC
restored.
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'CThe Church of St. Athanasıus, hıch Was constructed Dy the patrıarch
of thıs ame 1n the Bendidion Mendiıidıion Quarter an consecrated in

Was turned into INOSYUC the time of the Arab Conquest. 'T he
church Was adapted 1Into arge square-shaped INOSYUC 1ke the Mosque
of Ibn ulun 1n Calro. 'CThe Attarıne Mosque 15 s1ıtuated 1n the immediate
VICINItY of the Place of St. Catherıine, 1n the Zuk al-Attarıne.

'IThe Oratory built Dy t. LTheonas (A.D.282-300) Cr the cshore of the
Eunostos Harbour Was reconstructed and enlarged Dy the Patrıarch Alexan-
der 313-326). After that date, the SANCLUALY WaSs sed the Cathedral
of St. Mary untıl the en of the Ath CCENTLUFY, when the Caesareum became
the cathedral. The Church of t. Theonas served fOor INalıYy AS the
palace of the bıshops Here St. Athanasıus Was brought Under us
rule, thıs church Was turned into INOSQUC. 'Ihe Arabs SaVC 1t the aillc
of the estern OSquUe, the Mosque of 'LThousand Pıllars 'T hıs historıical
SIte 15 L1LOW occupied Dy the church an the school of the Francıscan Fathers

Kue Karam.
The Church of St. Cyrus an E 6ast of Alexandrıa, the site of

Abüdgıir.
Following the destruction of the Serapıs anı Isıs cults Dy Patrıarch IL 1,

the relics of the Cyrus anı John WTG deposıted AL thiıs site. I he relıcs,
however, WEOIC intermingled that they could NOT be separated. church
Was built 1n honour of the relics. According tradıtion, the LW saınts —
mained quiet for 200 5 but then began disentangle themselves an
work miracles. Wıth the rab Conquest, their church vanıshes, but St CT
has given his Name the modern Abüdgir Father Cyr)

'CIhe Urc of St. John the Baptist Was s1tuated the SItfe of the ancıent
Serapeum.

‘ I1’he small hıll Hs stands Pompey’s Pıllar, LLNOTC correctly T 1O0=
cleti1an’s Pıllar, marks the site otf the Serapeum, the temple dedicated the
worshiıp of Serapıs. Following the destruction of the Serapeum DYy the
Patrıarch T’heophilus (A:D 391 MONASTLETY Was installed the plateau
anı church Was dedicated ST John the Baptist. 'T’hıs buılldıng, also known

the Angelıon, Was destroyed 1n the Oth CENTUrVY
'CIhe Church of St Theodore Was sıtuated 1in the egstern part of the CItYy,

1 S 1in the Bruchium, and the Church of St DPeter the Martyr Was uLt
opposıte the Serapeum The Church of the Archangel Raphael Was S1tua-
ted the Island of Pharos ere WEIC LWO other hurches Calr the
Pharos, the Church Öf St Faustus and the Church of St ophıa 'The
Urc. of the Savıour Wäas built Dy the Patrıarch T’heophılus; though urnt
down, It Was reconstructed an Was ST1 1n ex1Iistence in the TIth CENTLULY.
ere WEeIC aST catacombs 1in Alexandrıa. 'The Chrıistian cemeterI1es,

partly subterranean, Partly OPCH, WEeTIC outsıde the CIty an WETIC spread
OVCILI the hılls between Chatby an Hadra, Car the Serapeum 1in the south-
WEeST and beyond the ancıent necropolıs between the Abattoır an
Dakhela. VCLY interesting tomb, known Wescher’s catacomb, WasSs d1s-
covered armous NOT far T0Om Pompey’s olumn 1n 1858, but 1t has
SINCE disappeared.
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Wescher’s catacomb Wäas decorated wıth frescoes hıch WeTC consıdered
VeEILIY beautiful. Another catacomb of Christian or1g1n Was discovered eagst
of the CIty the hılls Car Hadra, but thıs catacomb has een buried for
CVOL under the Deaconesses’ Hospıital.
LAr Ev BTece1a, Alexandrea ad Aegyptum (Bergamo

alderini,; Dıizıonarıo de1ı OM1 geograficı topograficı dell’ Egıtto
TOMANO (Ca1ro

Forster., Alexandrıa (New ork
Fäarvre; Canopus Menouthaıs Aboukır (Alexandrıa
erzog, Der Kampf den Kult DUonNn Menuthıs Pıisciculı
Festschrift für Dölger Münster 1. W W
eclercq; Alexandrıe (Archeologıe Topographıie) ACL
8-1 182

il JThe Ancient Monasteries around lexandria
Ihe monaster1es well theıir remaıns around Alexandrıa ave almost

completely vanıshed EXCECDL for SOINC of theır hıch ave lıngered
in the minds of the people. Unfortunately, It 1S virtually ımpossible

ıdentify wıth certaınty of the 1UMMCTIOUS Frulns around exandrıa wıth
the monasterı1es hıch ave played such important role in the Story
of the Egyptian Church from the 5th the Oth

South-west of Alexandrıa, the WaYy the Desert of Scet1is (Wadı
’n-Natrün), there sed be several monaster1es hıch WEeIC known by
the distance which separated them from Alexandrıa. They WEIC named
after the milestone hıch Wds situated closest the MONaAaSLTEY.

Closest Alexandrıa, the tiıfth miılestone, the WaYy Mareotis,
there Was the famous Pempton

'Ihıs IMONASLECY Wds ounded DYy ST Anastasıla, virgın of Constantinople,
whom the Emperor Justin as. 1n marrl1age, though hıs wıfe Was still lıvıng.
Anastasıa reported thıs the CIMPDICSS who SEeNT her Alexandrıa an built
her CONVENT outsıde the CItYy. LLaTer; Anastasıa retired ScetI1s.

'The MmMOSst famous of thıs MONASLELY Was the Ennaton, the
nınth milestone. The Ennaton, also known 4S the Daır al-Hanatün
the Daiır az-Zugag, Was s1tuated WEST of Dakhela 10 thıs day, the bedoumns
refer the sıte WEeSst of Dakhela 4S the Kom az-Zugag hıch 1S 7 the
Kom al-Hanadoun (Ennaton). Four five kılometres WeSst of Kom az-Zugag
18 SMa village called ad-Dair where there several ru1ns.

Bv the 6th CENTLUFrY, the Ennaton had chıeved consıderable ımportance
1n the 1fe of the church. John I1 (A: D 05-516) an Peter (A:D 51(/6)
had been monks 1n the Ennaton Dr10r theır elections patrıarchs. In

0616, Patrıarch Anastasıus AD 05-616) es1ided at the Ennaton when
he welcomed the Patriarch of Antioch. Moreover, 1t Was at the Ennaton
where the conference Was held which esulted 1n the reestablishment of full
communion wıth the Church of Antioch I homas of Harkel an Paul of
'T ella INalnıy Syrli1ac MS  N aTt the Ennaton Monastery order of
Anastasıus. According Madgrızl, wn calls the Ennaton az-Zugag, 1t Was
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the duty of the Coptic Patrıarch after hıs election 1n the Church of ql-
Muallagah 1ın Ca1lro proceed the Ennaton, but the CUSLOM fell 1Nto
dıisuse. It certaınly points the VeIYy importance of the Ennaton 1n
the CYCS of the Copts

Other monasterl1es around Alexandrıa WeTC the Dekaton the 10th mile-
and the Eıkoston the ”20Oth milestone.

'Ihe Oktokaıdekaton, hıch Was situated the 18th mılestone, WwWas known
as the thırd MONASLEIY from Alexandrıa, though NOL the road the
Desert of Scetis but the episcopal SCC of al-Karyün

It has een suggested that the SIte called ad-Daiir north of the village of
al-Amıirıyah INaYy mark the place where the ancıent MONASLELY Was sıtuated.
'Ihe MONASLEIY 15 sa1ıd ate from the CEeNtUrY.

'Che Daır Kıbrius (Cyrıus Cyprius) Was situated the north-east of
Alexandrıa the

By the 7th CENTUCY the MONASTLEIY had acquıred considerable ımportance.
'Lhe 'Lheonas had lıved at the mMONaAaSTeETrYy from 5792 at least untiıl

622 'T’he MONASTLEIY escaped the destructions DYy the Pers1ians. In
Benjamın entered the MONASLECY monk before he Was lected the
patriarchate.

In the latter part of the Ath CNTLUFCY, the etano1a the Monastery of
Penitence, MONASTECY of the Pachomian order, Was built at Canopus,
east of Alexandrıa, the sıte of the ancıent and famous pagan pleasure
resort. eophılus, who destroyed the Alexandrıan Serapeum, NOLT

the temples Canopus an installed MONAaSLTEIY, hıle another
MONASLEFY Wdas SeTt Menuthıs 1in the Temple of Isıs. 'CThe Metanol1a
attracted both Greeks and Romans for whom St Jerome translated their
rules 1into Latın

I’he unıns of Canopus and enuthıiıs form almost uninterrupted ser1es
of small elevatıons which extend all around Kort ewfig Before the ound-
at1on of Alexandrıa, Canopus Was the capıtal of the Menelaıt Nome and
the MOST ımportant DOrTt in the Canopus Was celebrated for 1ts SanNCcLU-

ar Y of Serapıs hıch Wäas visıted DYy pılgrıms who went there
implore the god 17© their illnesses

At the beginnıng of the 5th CENLUTCY, IN decıded CONVCY the body of
St Cyr Menuthıis together wiıth that of ST John who had been buried 1n
Sr Mark’s Cathedral;, 1n order replace the healıng cult Dy Christian
ONC. Numbers of miracles WeTEC SOOIN performed an the fame anı prosperıi1ty
of the 81 SANCLUALY became that of the earlier.

In the 6th CCENLUFY, the etanola Was considered be ONC of the Jeadıng
monasterI1es, and Anba D SN  And  araus, the abbot of the MONASTtETVY, aPPCAIS

ave een of provincılal super10r for the Nıle perhaps
for the monasterl1es founded Dy the Metano1la. By the end of the 6th CENLUFCY,
the etanol1a Was definıtely 1n Byzantıne hands, whereas the Ennaton
remaıned stronghold of the opts 'Ihe etanoia escaped the destructions
hıch fell the Ennaton and also evaded the destructions DYy the Pers1ians.
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'CThe region around Alexandrıa Was covered wıth cENS; hermitages an
monaster1es an SUOINC monks from Upper gyp had travelled Alexandrıa

esta themselves Car the seashore. Dorotheus the eban, who
lıved the seashore Calr Alexandrıa occupıed hımself 1n the bulldıng of

cells for other monks.
It 15 MOStT unfortunate that actually not. has SUrvıved of thıs ONCE

istinguishe tradıtıon of Alexandrıan monastıcısm.
IThe Temple of Taposırıs agna 15 situated 1n Burg Abüsir 1n the

immediate VICINItYy of the ancıent Roman liıghthouse. The VISItOr ould
travel from Alexandrıa along the road westerly direction AS far

Burg al-Arab (35 km) At Burg al-Arab, HArn the north and follow
the road for km the village of Burg Abüsir.

'CIhe arge temple construction, known the bedouimins ds Qasr al-Bardauıl,
stands the Ssummıt of 'The temple Was ON time dedicated
Osırıs the aIne Abüsiır indicates.

JT aposırıs Was the cenire from hıch the Prefect of Egypt sed take
the CECI1SUS for the Liıbyan Nome. TOom the 19th CENLUCY onwards the SIte
Was tudıiıed DYy Pacho (1819), Scholz 0-2 Miınutol1 1834), Ro-
becchı-Brichetti (1890) an BRreccıa (1920)

'T’he rulns of the ancılent LOWN the southern slope of the hıll
hıch the temple Was built. The wıthıiın the astTt temple enclosure
Causecs impression of o1d. Excavatıons ave brought lıght
TraCes of small Christian Church, the ADSC of hıch Was Dbuilt agaiınst the
pylons the eastern wall of the temple.

In the inter10r of these pylons, NarfOoW stalrcase leads the LOp from
where NC eN]JOYys marvellous 1eW OVCT the desert an the N  D

In the 7th CENTLUFY, the Monastery of Taposırıs Was important institution.
Victor, monk of thıs MONASTETV, Was nomiıinated tor the candıdacy of the
Patrıarchate 4S afr. 26)

17 De Cosson, Mareotıs (London
erzZ02; Der Kampf den Kult D“OonNn Menuthaıs Pıisciculi.

Festschrift für Dölger (Münster 1939
Kaufmann, Zur Ikonographie der Menas-AÄmpullen (Caliro

I1l TIhe Christian urches In lexandria

1a) The Coptic Orthodox Patrıarchate of ST Mark
Ü Alexandria

I he OptiCc Orthodox Patrıarchate wıth the Cathedral of St Mark anı
the patrıarchal offices 1s situated 19, Rue de l’Eglıse opte One approaches
the cathedral through arge court-yard hıch 1S enclosed Dy school
and Dy the offices of the patrıarchate.
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The Cathedral hıch Was reconstructed between 1950 and 1952 has
three haıkals whıch ATIC dedicated ST Michael (north), ST Mark (centre)
an ST George south) 'T’he Dn adorned Dy the following
hıch Show traces of Graeco-Syrian OTI1S1N ST Michael ST Paul the
Theban, ST Dımıianah the Holy Vırgın, 1st, ST Mark ST ONYy and
ST George The OmMe above the decorated wıth stained-glass
WIndows of Christ anı the Evangelısts 'IThe staıned-glass WINndow of the
Crucıfixion sShows the estern INSCK1PL1ONS of the Cross INRI instead of
the eastern INSCY1PLLON INBI

'Ihe Coptic TEAOdCdOX Cathedral of St Mark AD PCAaIs be situated the
S1TEe of the Church of ST Mark 1C Was constructed DYy ST ‚yI1 hıs LLCW
church replaced the former Martyrıum B, 84 Was abandone the rst half
of the 5th CENTLUCYV 'IThe Church of ST Mark Wdas destroyed Dy the Arabs
the m1ıddle of the 7th CENTLULY Benjamın 622 6062), however, recei1ved
DEIIMNISS1ON FTEeSTOTE the church, vet 1L Was NOT untiıl the HIHe of John of
Samannüd 681 689) that the church Was restored It Was from thıs
church th: TW Venetian merchants, Buono dı Malomo and Rustico d 1ı
OEGELLO removed the relıcs of the Saıint an carrıed them Venice Durıiıng
the mn of al Müudgtadır the Church of ST Mark Wäds destroyed 912
but later rebuilt

1 ıf Chaine, “Eglıse de Saıint-Marc Alexandrıe ROC SCT

(XXIV), 272

The Church ÖT St Menas (Coptic Orthodox)
'The Urc of ST Menas situated Rue al Hurrayah the distrıict

of Fleming 'CIhe arge basılıcan style church WaSs built the YST part of
the 20th CENLULY by Dr amı Bey Saboungı 'The UrCc IMPDICSSIVC

aACCOUNT of 1Ts simplıcıty 'The altar mounted four different (Giraeco-
Roman columns SCIT1C5S5 of beautiful stained-glass WINdOows adorns the
AaPDSC 'The baptıstery situated the northern side of the church

Below the central haıkal hıch dedicated St Menas, the tomb
of Dr amı Bey Saboung! (d

er Coptic TthOdOox HrCHes

The other Coptic Orthodox Churches Alexandrıa ATC 'T’he Church of
the Holy Vırgin (1933% Rue Radı, uharram Bey; the Church of ST iıchael
(1939), KRue agarat ad-Durr; the Church of George and ONY
J951)s 4A1 Kue uharram Bey; the Church of ST Mercurius (1952),
Rue el-Hılmiyah; the Church of St George (195/7); 64; Kue al-Anhar; the
Church of the Holy ırgın (1956); Rue qal-Fawakıh; the Church of ST George
(1944), Kue ana. a_-SueZz, Chatby; the Church of Sr Theodore (19505;
Rue ana. a4sS--Suez; the Church of Mary and Joseph (19556); Rue S1-
muha the Uure of ST George (1960), Kue Amır Ibrahım porting ; the
Church of ST Shenute 1953 Rue al-Maks the Church of ST Dımıanah
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(1953), Rue Bey; the Church of St eorge 9515 KRue as-Sadgf, Maks;
the Church of St George (1959), Rue al-Mattagı, aqus; the UrCc of
St George (1958), Rue as-Sabba Abd as-Salam, Mandarah ; the Church of
St Menas 195235 Kue al-Gaysh, andarah.

The Greek Orthodox Patriarchate of St Mark

'Che Tes. Orthodox Patriarchate 15 temporarıly situated 166, Rue
Ort Saıd, Ibrahimiyah, bulldıng hıch ONC time served 4S Tee
Hıgh School. 'Che Patrıarchal 2CP wıth the throne-room 1S situated
the first OOr of the Institute for Oriental tudıies of the Patriarchal Library.

I he hrone-room 15 decorated wıth the paintings of the rTee. TtANOdOX
Patriarchs of Alexandrıa of the 19th 20th CENTUTY.

On the second floor, the Patrıarchal Library 15 situated wıth collection
of arec MSS ere diC 526 rTee and 16 MS5S, 2110 arc edıtions anı
about 25 000 printed volumes. 'IT’he Librarıan 15 Dr. Mosconas.

Vr Mosconas, T'he Library of Alexandrıa REO Quarterly
(New Or. (Wiınter-Spring

'The TEeP Orthodox Cathedral of St Sabas

'The Cathedral of ST as 1$ situated 1n Rue de Patrıarcat Grec. One
approaches the cathedral through and inner COUTFT, hıch

Ee10W the NEKoeE eve
In the Oufer COUFT 18 the famous large church-bell which Was presented
the Tree TtAOdOX Patrıarchate bDy Alexıs, Patrıarch of MOoscow

an All Russıa.
'The inner OUu: 18 interesting because of the tombs ON

hıch ATC the tombs of the Briıtish officers ur Brice I homas
Hamlilton (d Moreover, there 15 usslan tomb an that of Nıce-
phorus, Archbishop of lbya

One enters the Cathedral of St Sabas through OOr the north wall
oteworthy ATC the S1X anclent granıte columns the aV In the north-
egSst COTDNECEL 15 the famous altar of ST Catherine wıth the conch of Aphrodite
and Coptic 'Ihe ambon has spiral stalrcase windıng around red
granıte column. On the WEeSst wall 1S TO  < of 1CONS € cCen! from the
ree Orthodox Monastery Rashid

St abas, Orn 1n 420 Cappadocı1a, became monk aTt the aQCc of
eighteen. During hıs lıfe he fought unceasıngly for the doctrines promul-
gated at the Councıl of Chalcedon (ALD 451) In 518 he took refuge
from the Bıshop of Antıioch and Hed Alexandrıa. Most of hıs lıfe, however,
Was in Palestine. He dıed 1n 532

ccordıng tradition, the Cathedral of St as Was urnt OoOWNnNn in
641 Ür Was SOOIL IS  IS for 1t Wäas mentioned DYy Eutychius 1n T

'The pilgrıms the Holy Land NCIuUude: the Cathedral of ST Sabas 1n their
iıtinerarıes. I he pılgrıms ınform that ree monks of the er of St. Basıl
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inhabıted the s1ıte. Felıx T1 1483), Franco1s Sur1ano (1484) an other
pılgrıms Sa W 1n the Cathedral the throne from hıch St Peter, St John,
St Athanasıus anı others preache In 1AMS LWENLTY monks 1Ve.\ the
Muonastery of St as

'Ihe estern pılgrıms en!'  ed the S1ite wıth the martyrdom of St Cathe-
ıne an ‚VE insısted callıng the church ST Catherine’s. In the
agCS, Latıns an ree Orthodox worshipped the church.

L1t Mosconas, L’Eglıse de aınt-Saba YAvers les stecles
Rev des onf. Francaises Orıient (August

C) 'Che Church of the Evangelısmos
'Ihe Church of the vangelısmos the Church of the Annuncıiation

the Holy Virgin, St Mark the Evangelıst an Athanasıus, yIL and
John the Almoner, 1s situated the CcE de St. Catherine. The church 1S
41.80 long an wıde. 'Ihe UFcC 15 of the basılıcan order. 'Che
foundatıon of the UrCc Was la1d November 16, 184/7, and the
consecration took place March, 25 1856, by the Tee Orthodox Patrı-
arch of Alexandrıa, H.D Hıerotheus I1

In the aDSC behind the central altar there 15 wall-painting depicting Christ
High-priest distributing the oly Mysteries hıs Apostles. Beneath there

aATrc shown the Angelıc Powers and the Doctors of the Church ın aCT of ado-
ratıon. 'L the rıght of the central altar there 15 altar commemoratıng the
Crucifixion, an the Jleft; 0)81> commemoratıng the EVENTS which took place
when Our Lord DSaVC the Spirıt. In the respectiıve nıches of the Proscomides
(Table of Preparatıon) there arec wall-paintings of the Natıvıty of Christ, the
Adoratıon of the Magı, an the Flıght 1into kEgypt 'Ihe 1CONSs of the iconostasıs
Arec covered wıth sılver. On the wa there ATC paıntings 1n Byzantıne style
of SCCI1C5S from the lıfe of the oly Virgin. Beneath the dome there 15 Christ
represented Pantocrator an ahove the aAaDSC 15 paınting of the oly Virgin

“* wıder than the eavens” 'Ihe staıned-glass wiındows represent the
I1 welve postles and the Baptısm of Chriıst the Annunciation.

SCr ree Orthodox Churches

Other Tree Orthodox Churches 1n Alexandrıa ATC the HC of
St Michael and all Archangels 14, Kue el1opolıs 1n Ibrahimiyah. 'Ihe
church 1St noteworthy because of 1ts Byzantıne wall-paintings of themes of
the Old 1 estament, the New Lestament and the Feasts of the Ur
In thıs church the ambon 15 situated above the 1conostasıs.

T’he Church of ST Demetrius 82, Rue Chatby 1S attached the
Kanıskerion rphanage. 'The outstandıng characteristic of. thıs church 1
1ts aC an whiıte marble iconostasıs. 'IThe TE Orthodox Sa1llors’ Church
1S the Church of St Nıcholas Rue 'Tanıs 1n Ibrahimiyah. 'IThe small
church Was built 1n 1899 'CThe Church of St hıas Gianaclhıs 15 VerIYy
Spac1ous anı beautıful; 1t Was built 1n 1861

'CThe Russian Orthodox uUrCc of St Alexıs Nevsky 15 situated the
YSt OOr of Z Rue Sa‘ad Zaghloul.
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T’he Syrıan ree OX Churches (Arabophone)
The Syrıan ree Orthodox Church

of the Dormitıon
'Ihe Church of the Dormition 185 situated Rue al-Gaied ohar an 15

interesting ACCOUNT of 1ts IMNanıy 1C0ONsS. Noteworthy 15 the arge 1ConN of
the Last Judgement the northern wall hıch 15 surmounted Dy 1CONSs of
the Crucifixion, St ONY and ST h1as Moreover, there 15 another SeTt
of ten 1CONS representing SCCETIGS of the ıfe of Christ On the south all

1CONs of the Entombment, the Resurrection, the Ascension and others.

The Syrıan RE Orthodox Church
ÖT St ANntony the Great

'The UrCcC of St ONY the Great, hıch Was built 1n 1957, 1S sıtuated
in Chatby. It 1$ OU6 of the MOST eautı of the modern Orthodox Churches
In Alexandrıa. 'CThe walnut 1cCOonostasıs 15 in PUrC Byzantıne style T’he ADSC
has S1X stained-glass Windows, an the chandelıers Arec of wrought-ıron
work. 'The church, hıch 18 donatıon by Virginia Kamar Bassıli, 1s attached

the Syrian school] Chatby.
a) The Armenıan TIiNOdOx Church of Peter and Paul

The Armenıian Orthodox Church of Peter and Paul 1S s1tuated
Rue Abü Dardar. 'Ihe church Was built in 1884 'The land for the church
Was acquıred from uhammed by Boghos Yussef Bey and Gabriel
the monk After the death of Gabriel an the abdıcatıon of Mesrob the
bıshop, who had succeeded Gabrıiel, the church Was built under the CI-
ViIS1oN of 'Takvor Pasha 'C he church Was named after Boghos a as
anı hıs S()  - Peter 'Ihe COST of the Church Was 6,000 pounds

'The hıgh-altar has five grandınes an S1xteen candles. As usual, there 15
curtaın be Tawn durıng certaın of the Dıviıne Liturgy. Behind

the altar 15 reproduction of Raphael’s ° Madonna’’. The LWO side altars
AT dedicated ST Peter north) an ST Gregory the Iluminator south)
I he patrıarchal throne 1S situated 1n the northern part of the NC out
of the maın UrCc. 15 the Chapel of the Natıvıty, north of the maın church
1S the Chapel of the Holy Vırgıin.

Noteworthy ArIc the LWENLY fine SANCLUALY lamps 1n the aV of the maın
UrCc. In the narthex 1S rather interesting paıntıng of St Gregory the
Iluminator preaching the catacombs.
or of the ÜL 15 Armenıian CemeterY, where others, there

1S the tomb of Nubar as (1825-1899).
The Chapel of Bartholomew and Thaddaeus

' T’hıs chapel Was built by Abraham Pasha in 1835 the farm which he
owned 1n the village of Dısunıis, Behaira Provınce, south-east of
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Alexandrıa. The chapel W3as sed dSs place of worship for those working
the farm.

a) The Church of St Catherine Latın)
TIThe Church of St Catherine 21CE de ST Catherine 1s ONC of the MOST

majest1c sanctuarıies 1n ZSyYp 'IThe church, hıch WaSs dedicated in 1850,
Was built upOonNn plece of lan: hıch Wds given Dy Muhammad Alı 1in 1835
'The church 1S maılntained Dy the Francıscan Custody of the Holy and 1n
Egypt

IT he hıgh-altar of St. Catherine 15 AMNanked Dy the shrıne J8 ST  atherine
south) an beautiıfully carved pulpı the north 'CThe side altars the
north wall AICc dedicated the Holy Vırgin of Mit. Carmel an SS.Clara
an Elıas, t. Joseph, the Sacred Heart and the Immaculate Conception.

'Ihe altar of the Sacred Heart 15 enclosed DYy LW large mOsa1Cs of St. Francıs
an the Sacred Heart I he altar of the Immaculate Conception 15 adorned
DYy TW TAatues representing St Lucı1a an St 1 heresa of 1S1eUX.

'Che s1de altars the south all dIc dedicated the Holy Virgin of
Pompey, the Cruciıfixion, St. ANtony of Padua an St. Francıs.

Ihe side altar of St Tancıs 15 adorned DYy LWO Tatues of St 1.ou1s
and St Elızabeth. In the south COTHEGF of the narthex 15 STAatTue of

ST Salvatore da Orta I’he baptıstery 15 situated 1n the north GOLEHET of the
narthex.

Behind the hıgh altar Of. atherıne 15 the tomb of Vıctor Emmanuel
of avoy (1869-1947). The ADSC 1S adorned Dy arge painting of St athe-
rine disputing wıth the phılosophers

'CThe Orsan of the Church Öf St. Catherine 15 the largest 1n Egypt
'IThe instrument Was SENT f{rom alYy 1n »Dboxes of notable dimens10ns«
an installed 1n 1927

North of the Church of St  atherine 1S the Church of St. Sabına. 'Che
altar contaıns the complete relics of St. Sabına who suffered martyrdom 1n
Rome 1in ccordıng tradıtıon, St. Sabına Was converted
Chrıistianıty bDy her slave Seraphıa

The Church of ST Sabına 1S adorned Dy LW!  © STaLuUueEeSs of St. Theresa and
the Holy Famıiıly anı Dy arge paıntıng of the Blessed Amedeo I Duke
of avoy (1435-1472).
FT Un Secolo dı Vıta Parrocchaale Santa Caterıina In Alessandrıa d’Egıtto

(Parrocchia dı Santa Caterına

The Church of St. Mark Latın)
'Ihe Church of St. Mark 15 situated the Campus of the Gollege of

St. Mark Camp de Cesar. 'Ihe College of St. Mark, hıch 1S maıintaiıned
anı operated Dy the Chrıistian Brothers, Was founded 1in 1928 relheve the
College of St. Catherine (1847) ccordıng Latın tradıtion the College
15 u1lt the s1ıte of the anclent Martyrıum of St. Mark
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The SpaC10us Church of St. Mark has three altars hıch dedicated
Our Lady of 00d Welcome, the Evangelıst and t. Joseph.

On both sıdes of the central step-altar dIc STatues of St. Mark and St. Jean
Baptiste de la Salle The step-altar 15 surmounted by STatue of the Christ

'IThe church 15 worth visıting because of 1ts INnan beautiful staıned-glass
WIndows hıch represent the followıng themes.

Dr all 'IThe martyrdom of the Blessed Solomon, Brother of the
Christian Schools, ST Jean Baptiste de la consecrating hıs institute
the Virgin, Jean d’Arc prayıng before battle, St Athanasıus confounding
the Arıans, St. Louis rendering Just1ice.

South all 'IT’he glorıfication of ST Jean Baptiste de la Salle, St Jean
Baptiste de la Salle, unıversal patron of youth, St 'Theresa of the Child Jesus,
St yrI1 of Alexandrıa defending the DDivine Maternity of the Vırgıin,
St Catherine dısputing wıth the phılosophers

'The aPDSC 1S decorated ıth large mOSsa1Cs of Christ Emmaus NO
and the Crucifixion (south), and staıned-glass Wwindows of Christ an the
Evangelısts.
EiIf Prospectus General,; Imp Ecole Don Bosco, Alexandrıe

C) The Church of St Francis S1ıd1i al-Monnayer
'Ihe Church of St. Francıs Was Duilt 1882 predominently

Maltese CONstituency. JTo-day, the urc 1S the Catholic sa1llors’ m1ss1o0n
Alexandrıa.

'The SPAaCI10US church has the Tollowing sıde altars: St Joseph, St Antony
of Padua, the Sacred Heart, the Immaculate Conception, St Rıta, the Cruc1-
fixion Above the gh-altar 18 Statfue of the Cruciıfixus an St TancCIıls.

'The Urc of St. Francıs Was built the SIıte of the anclent Church
of Theonas

'The Church of 1 heonas Patriıarch of Alexandrıa) Was reconstructed
anı enlarged DYy Alexander (A D 13-326) It Was thıs church that the
Patrıarch Alexander wıtnessec the Athanasıus “ acting”” bıshop and
baptızıng hıs fellow In 356 Syrlanus the prefect attempted
arrest Athanasıius 1n the Church of IT’heonas In 431 the Church of
I heonas became the Church of the Vırgin Mary, anı 1n 640 the UPrC
of the Virgin Mary Was transformed 1nto the Mosque of the OUSanı:ı Pıllars,
famous for 1ts marble an porphyry columns. VWhen the French arrıyed 1n
Kgypt 1n 1798, the sıte WwWas cConverted into artıllery CaInpD. In 1872, hospice
for the DOOTC an destitute Was built here, hıch later became barracks for
the polıce In 1881 the sıte Was acquıred Dy the Francıscan Custody of the
oly Land

d) A Convent of the Francıscan Sısters of the Immaculate
Heart

Those interested 1n Christian archaeology shoul: NOLT faıl VISIt the
court-yard of the Convent where there ATrCc pıllars, socles and
capıtals of the ancıent UrCc. of Theonas and the Mosque of 'Thousand
Pıllars The Convent 1s sıtuated opposıte the Church of St. Francıs.
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I’he SIMa Chapel of the Sacred Heart Was built 1n 1886 and 15 VeIYy sımple
an plaın.

I’he sıte of the CONVENT Was acquıired by the Abbess Marıa Caterina I ra-
Janı of Rome an Sister Marıa Pıa Giroliminı of Sinigaglıa, the Superl1or
of the Francıscan Missıonary Sisters of Egypt

Laır Dulıth, Deux colonnes de P’eglıse de T’heonas Bull SoC Arch
Alex VIIL,; 5557

e) The Church of the Immaculate Conception
'Ihe Church of the Immaculate Conception 70, Rue Saba Banat 15

maıntaiıned Dy the Lazarıists the Congregatıion of the Missıon.
I he church wıth ıts riıch staıned-glass Windows the dDSC has four side

altars which ATC edicate Sagr Vıncent de Paul, the ounder of the Lazarısts,
the Pıetas, Gethsemane, and the Flıght into EKgypt 'I’he wall-paintings
DOrtray the Crucifixion, Purgatory, Apparıtion of the oly Virgin a!
the Blessed Jean Gabriel Perboyre Above the high altar 18 the
STatue of the oly Vıirgıin.

The Church of the Sacred Heart
The Church of the Sacred Heart 1S situated Rue Ort Sald, almost

opposıte the LeEMPOFALCY Tee Orthodox Patrıarchate. 'Ihe church, hıch
Was consecrated June 22 1924, 1S maintained Dy the Francıiscan Custody
of the Holy and

'Ihe gh-altar 1S dedicated the Sacred Heart, whereas the siıde-altars
aATCc dedicated the oly Cross, St Francıs, St Joseph, St Rıta, the oly
OSAarY, St Antony of Padua, Our Lady of Fatıma, ST 'L heresa of Lisieux.
North of the high-altar 15 small chapel edıicate: the oly Virgin. 'Ihe
baptısmal font 15 situated 1n the north-western CTEr of the church. 'Ihe
staıned-glass wındows represent events 1n the lıfe of St TaNcCIsS.

T’he Coptic Catholic Patrıiıarchate
'IThe Coptic Catholıc Patrıarchate 1S situated Rue ollıe at- Tib opposıite

KRue Docteur Alı Ibrahım Ramez. 'Ihe Cathedral of the Resurrection, which
Was reputedly built the sıte of the ancıent Caesareum, Was dedicated

May I2 1902 Dy yrı IL, Opt1C Catholic Patrıarch of Alexandrıa.
'Lhe Cathedral of the Resurrection g1ves completely Latın impress1ion.

Ihe siıde altars ATrCc dedicated the Sacred Heart, St Rıta, Our ady of
Fatıma, anı ST 'T heresa of Lisieux. On the southern all there 15 also
Shrine of St eorge.

'Ihe patrıarchal throne 15 sıtuated the northern side of the LAaVC an
carrıes Greek inscr1ption: “* Peace be NTIO thee, Mark, wiıitness. ” 'Ihe
igh-altar has alil the usual characterist1ics of latın altar ove the gh-altar
15 painting of the Resurrection.

a) The Tee atholıc Patrıarchate
'CThe wıinter residence of the Greek Catholıic Patrıarchate 15 situated at

Rue Girgis awıl The Cathedral 15 dedicated the Dormition of the
Holy Virgın, and Was built around 1870
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Ihe SPaC1I0ouUs cathedral has three altars 1iC ATC edadıcate St George
north), the Dormition of the oly Vırgin (centre) an the AÄAnnuncıation
south) I’he patrıarchal throne 18 situated the south sıde of the CENTITEe
aısle, facıng lesser throne T’he cathedral has beautiıfully carved ambon.
Noteworthy dIiIC the ten large pınk marble pıllars.

In the immediate ViCINILY of the cathedral 15 the tomb of Girgis Tawıl,
who presented the HIL wıth the sIte of the present patrıarchate.

IT he SUILNINCT residence of the 766 atholıc Patriıarchate 15 situated
Fleming (Ramleh), Kue al-Fath 'Ihe Church of T: JOSEp 1S beautifully
s1ıtuated 1n arge garden where there dIiIC also the shrines of the Holy Virgin
of Lourdes an of St. Theresa of Lisieux.

'T’he Hre of St Joseph 15 rather simple. I1 wo stands wıth 1Cons of the
oly Virgin anı Christ replace the tradıtional 1conostasıs. North of the
maın church 15 the Chapel of the Sacred Heart

The Church of the Immaculate Conception (Gree‘k Catholic)
'Che Church of the Immaculate Conception 1S s1ituated RKue de Busırıs,

Ibrahimiyah. Thıs church 15 ONC of the modern Tee atholıc hurches
hıch 1S decorated wıth beautiful wall-paintings hıch represent the
following PCISONS .

'IThe oly Vırgın, St Elıas, St Barbara, ST Maxımus, ST Basıl, Peter
an Paul, the Baptısm of Christ, the Resurrection, the Dormition of the
oly Vırgın, the ırth of the oly Vırgın, the Presentation of the Virgin
1n the Temple, the 1 ranshiguration, St John the Baptist, St John Chrysos-
LOM, St John of Damascus, St Catherine, S ıcholas, St Joseph Behind
the altar 1S representatıion of hrıs Hıgh-priest, above the altar, the
Annuncıation.

The Church of sr Peter (Egreja Sa0 PedrO) (Greek Catholic)
'T he Egreja Sao Pedro 1S gift of former Brazılıan onsul Alexandrıa

and Wds constructed 1n 1859, renovated 1n 1956 'Ihe church 1S s1ituated
KRue de agne

I he 1conostasıs 1S dorned wıth the 1C0ONs of St Athanasıus, an St Cyril,
the Holy Vırgın, Christ, anı the three Cappadocıan Fathers. Other 1CONSs
represent the Sacred Hearts St Joseph, St Peter, St Michael, the Protection
of the Christians, anı the Dormition. In the narthex, there 15 1con of the
Holy Virgin of the Grotta Ferrata anı picture of ST 'T heresa of 1S1eUx
wıth INa y EeEX-VOTOS

'CThe Armenı1an IO Patriıarchate
'The Armenınuan atholıc Patriıarchate, hıch Was Duilt 1890, 15 s1ituated
S, Rue Ort Est Ihe Cathedral 15 dedicated the Immaculate Conception.

.A.he siıde altars of the cathedral dIC dedicated ST Antony of Padua, the
Sacred Heart, St Gregory the Iluminator, ST Joseph, St ' IT’heresa of 1S1eUX
an ST Rıta 'IThe patrıarchal throne 15 the northern s1ide of the central
aısle. L.ıke 1n all Armenıjan churches, the cathedral has curtaın which 1S
drawn at certaın per10ds during the celebration of the Dıvıne Liturgy.
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The Church of the Holy Virgın Mary (Maronite)
'IThe aronite Church of the Holy Vırgin Mary 1$ sıtuated 4, Rue

de ”Eglıse aronıite.
Noteworthy iın thıs church AdTC only the large paiıntings representing

St Maron, St oseph, Gethsemane, an! ST George. On both sıdes of the
hıgh altar AIC Tatues of the Sacred Heart anı ST tOnNYy of Padua

In addıtion thıs church, the Maronites maıntaın small church
dedicated t. LTheresa of the Chıiıld Jesus ustafa asha, Ramleh

The nglıcan Chaplaıncy of Alexandrıa
I he Anglıcan Chaplaincy 1n Alexandrıa comprIises the Urc of ST Mark
al- T’ahrır Square, Salnts’ Church; Stanley Bay, Bulkley and the

Church Hall Kue Memphıis, Ibrahimiyah.
a) I he Church of ST Mark

The altar of the Church 15 adorned Dy beautiful paintings representing
t. George, St. Patrıck, St. Davıs, an St. Andrew. In the Cenfre 1$ the
Cruciıfixus. 'Ihe stained-glass WIndows 1n the AaDSC Show ST and the
vangelısts. On the left, when entering the church 1s the Catherine Phıiıllıps
Batchelder Chapel hıch WAaSs dedicated February ZU 1904 Dy the Rt
Rev Y Archbishop 1n Jerusalem.

'Ihe Church of St Mark Was commenced 1n 1839 when the foundatıon
Was a1d Owiıng Varıo0us difficulties, 1t Was NOL completed tor LLLOTC

than Hifteen° 'Ihe consecration Was performed DYy Bıshop Samuel
1n Aprıl 1855 Ihe site O% the church Was gıven Dy Muhammad Alı be
held 1n perpetulty DYy the OCa Anglıcan COommunItYy.

All Salınts’ Church
'CThe patronage of Surc. Stanley Bay, 15 vested 1ın the hands

of the Chaplaın of St. Mark’s, Alexandrıa.
he Church of All Saılınts Was commenced 1n 1890, an the followıng VCar

WwWas consecrated DYy Bıshop it 18 handsome bulldıng, and the internal
decoration 1s rich and 1n go0od 'IThe TSt chaplaın appointed the
church Wdas the Rev Lawrence (1891-1897)

(B The COopPtiC Evangelical Church
ere ATC four Coptic Evangelıcal hurches Alexandrıa. 'CThe princıpal

Coptic Evangelıcal church 1S known ASs the Attarıne Church In addıtıion,
there are the Coptic Evangelıcal churches 1n als, Ramleh; Muharram Bey
and S1d1 Bıshr

The Protestant Church of Alexandrıa
Ihe Protestant Church of Alexandrıa 1S situated Kue de la Poste 'IThe

church, whiıich 1S VELY plaın and beautıful, radıates enchantıng atmosphere.
On the left sıde there AIc several staıned-glass Windows, the baptıstery 15
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constructed OUTt of marble an the 15 adorned wıth beautıiful
wooden altar. Noteworthy 15 the French Altar-Bıiıble hıch WaSs printed 1n
1707 DYy Henry esbordes

1 he congregation Was ounded November 230 1856 About ten
later, March 22i 1866, the 1r  ay of Kıng Wıllıam of Prussıa, the
Protestant Church Was edıcate Ihe church, hıch began 1ts Services

(Gserman church, remaıned such untiıl the Fırst (: War, when the
Protestant Church, being Grerman TODETTY, W sequestered. Following the
First [8)8 War, the church Was served Dy SWI1SS ministers. ver SINCE,
Divine Services ATC conducted alternately French an in (Grerman. I’he
church 1S congregatıionally admıiıniıstered.

Lıtf Kaufmann, Dıie Geschichte der Evangelıschen (remeinde
Alexandrıen UoNO(Lahr Baden

T’he Alexandrıa Communiıty Church
'Ihe Alexandrıa Communıity Church 15 interdenominational fellowshiıp

of Protestant Christians who resident 1in Alexandrıa, and who worshiıp
1n Salnts’ Anglıcan Urc. Stanley Bay The Urc 1s situated 1n
Englısh Church Street. From the attractıve garden hıch surrounds the
buildıng, ONC overlooks the SCAa. 'Che church 15 served by the resident
M1SS1ONaAarY of the nıte' Presbyterian UTE of the USA and the m1ss10nN-
al y of the Church of God

'The church Was inaugurated 1n 1954, when 1t Was known the American
Community AT 1n Alexandrıa. At that time, the Sahara Petroleum (
had 1ts offices 1in Alexandrıa wıth eighty American famılıes resident 1n the
CItYy. Ihe church commıttee, lected annually aTt congregational meeting,
15 responsi1ible for the admınıistratıve affaıirs of the church. 'T’he congregatıon
15 ate wıth the Department of Overseas Unıion urches of the Natıonal
Councıl of urches of Christ 1n the USA

The Neff Chrıistian Fellowshiıp Centre of the Church of God
The Neft Christian ellowshıp Centre of the Church of God 1n Zypt

15 s1tuated S Rue hmad Kamha, Camp de Cesar, Alexandrıa. 'Ihe CEIHTE
WAas named honour of the first resıident miss1i0onarıes of the Church of God

Egypt, the Reverend and Mrs 'Thaddeus Neff.
I’he CeHNLIEC, hıch offers Services 1n Englısh, Arabıic Armenı1an W ä

establıshed 1n 1953 TOom 1ts beginnings, the CeNnNTtire Was served Dy the Rev
an Mrs Ernest L3a HONT. Dıvine Serv1ıices AdIC conducted weekly.

TIhe Christian urches Of Abüdair
CThe LOWN of Abüdgıir, situated km eagst of Alexandrıa, Was famous for

1ts temples of Serapıs and Isıs, which, however, WEIC destroyed Dy yrı
the Great. Subsequently, the relics of . Cyrus and John WEeEeTIC taken
Abüdaıir. Followiıng the removal of the relıcs of SS. Cyrus and John
Old Cairo, the tradıtiıon of the Unmercenary Saints Was continued by the
people of Abüdgıir.
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The Church of yrus and John (Coptıic Orthodox)
'Che Coptic Orthodox Church of S5SS. Cyrus and John 15 s1tuated

Z Rue Anba Kırıllus 1n Abüdgıir. 'The small church, hıch Was built 1n 1935,
15 worth visıtıng because of itfs modern Coptic paıntaings, hıch
ATrCc the product of the Coptic Art School Abbassıyah, Ca1mro.

'Ihe paıntings DYy Isıs Gorg]1 an Ishagqg Fanus represent Gethsemane,
the Mystical Supper, the Washıng of the Feet; the Woman wıth the 1sSsue
of blood, the Healıng of the Blınd, the Raisıng f Jaırus’ daughter, the
Raıisıng f Lazarus, the Palm Sunday Procession, the Miraculous Draught
of Fısh, the Flıght into Egypt, the Deposition from the Cross, the Anastasıs,
the Annuncı1atıon, the Nativıty and the Fliıght 1nto Egypt

The Church of the Unmercenary Saılnts (Greek Orthodox)
'The Te6 Orthodox UrC. of the Unmercenary Saılints 1s s1ituated

Kue al-Fath in Abügiıir. 'Ihe small wooden bulldıng Was constructed in
1920 The church 15 adorned wıth INanıYy 1CONSs of S5S. Cyrus an John an

Cosmas and Damıan

The Church of Sr Lucıa Latin)
The Catholıc Church Abügıir 15 situated behind the Fee Orthodox
1r of the Unmercenary Saılnts. 'The c 15 maıintained by the
Francıscan Fathers of the Custody of the Holy and

TIhe Tee TiINOdOX Monasterv 931 S{ 1cCAN0las at Rashıiıd

'Ihe Greek Orthodox Church maılntalins small mMONaAaSTEFYy 1n Rashid
(Rosetta), about east of Alexandrıa. Ose interested VIsSIt the
MONASTECY OLg obtaın letter of introduction from the TE Orthodox
Patrıarchate, Alexandrıa, 166, Rue Ort Sa1d

'Ihe MONASLELY 1S situated 1n the Centfre of Rashid Rue enıisset ql-
Arwam. 'Ihe MONASTLEFY CONsSIStS of small churches. 'Ihe church furthest

the south 1s dedicated St. Christophorus, whereas the maın UrCc. 1$
dedicated St. Nicholas Once VCAalL, the Feast of St. Nıcholas, Decem-
ber ©; Tee Orthodox mülid 15 celebrated the HÜrCc which 15 attended
DYy pılgrıms from Alexandrıa. 'The MmMONaAaSTEFYy 15 NOT inhabıted, EXCEDL for

care-taker.
Greeks, especlally irom Crete, had settled 1n Rashid around 1645, an

their number increased time Went DY,; that DV I813 there Was Greek
TtAhOdOX Bıshop of Rashid Of the historv of the mMONASTErYy almost nothing
18 known.

147*
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Synoplische vangelienzitate in inal-Mravalthaviı VOo  > 864
VO:  3

Joseph Molıtor

Das von Schanıdze 1959 Tıifıis herausgegebene altgeorgische
Väterlektionar (georg Mravalthavı Polykephalos, Vielkapıitel)* A4aus dem
Katharınenkloster auf dem Sınal, das 864 in Mar Saba be1 Jerusalem Von
einem gewlssen Mönch Ammonas?* geschrieben und durch Makarı1os, einem
Schüler des Gregor VOILL Chandztha (gest S61) dem Sina1ikloster g_
schenkt wurde, nthält seinem lext eine von Evangelıenzitaten®.
Wır eschränken Uu1lls Jer auf die Stellen, 20 der Zahl, dıe offenbar als
synoptische anzusprechen Ssiınd Jedesmal soll uns ein Vergleich miıt den
Paralleltexten helfen, den Textcharakter der /Zıtate bestimmen, ob sS1e
ZUT altesten Form der altgeorgischen Bıbelübersetzung, die bıs 1Ns Jahr-
hundert zurückreicht SCO 1) oder deren üngerer Korm SCO Z}
gehören‘*. Ist doch dieses Sına1-Mravalthavı das alteste datierte georgische
Manuskrıpt

Be1 jedem /Zıtat werden WIFr außer der Fundstelle 1n der Mravalthavı-
Ausgabe die Wendung angeben, mit der eingeführt wird; fehlt
jede Einführungsformel, haben WITr C indirektes und damıiıt u1ll-

siıcheres /Zıtat VOT uns°?. Be1 den Paralleltexten bringen WITr als Volltext
den Wortlaut des Adysh- T’etraevangel1iums und ügen 1n Klammern dıie
Varıanten des Diza- und T’bethi- F’etraevangelıums be1 Ohne auf den
Vorrang des Matthäusevangel1ıums festzulegen, wollen WITr be1 der Ver-
gleichung der synoptischen Zıtate VoNn seinem Wortlaut ausgehen.

Mt Sn
a) (Severianus (GTabalensıs, De laudatıionıbus et de

SCSSLONE Domanı pullum IN-INZYESSU P1IUS ad-LTerusalem)
qula oquıtur evangelızans: Praeparate 12as Domin1ı er FeCTAS facıte
(ımp a0r.) semitas e1us SCO 2
ımMD aOY.) semi1tas 1U
Mit 5:3 Praeparate viam (vlas AD Op® LHCKe) quini 5 rectas facıte

Vgl rChr 45 (19061) 1458({1.
» Vgl G Garıtte, Gatalogue des MANUSCY1LES ZEOTZLIENS hitteraıires du Mont Sınaz
HSEO 165 (Louvaın 06

Ks sind dies aulber den Stellen mi1t synoptischen Parallelen 96 Zitate Aus

Mit,;, 10 Adus Mk, 86 Aaus und 78 aus Jo
A Kronzeuge für SCO 1st das Adysh- T’etraevangelium, 807 niedergeschrieben ;

für CO bringen WIr das Zeugn1s des Opiza- F’etraevangeliıums VO  - 913 un des
1 etraevangelıums VO:  - ] bethiı AaUs dem Jahre 095

Letzteres ist LLUTr viermal der Fall (ZE Ba un! 25 Zitat)
ıgla Adyshtext; Op Op1za-, 1Ib Tb‘ethi—Tetraievangelium R ‘

Op
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15 Praeparate viam (v1as OB Domuinı e i reCtas facıte ımp aesS,
Ad8®; ımp AaOT . OL) semıiıtas 1US.

3,4 Praeparate 1am (vlas OL} Dominı eTt rectas facıte (ımp aor.) sem1-
tas 1US.

> (Secundus sermo‘ |Tohannıs] Chrysostom, De UYIUVE el de
SANCcCLAa Ecclesia)
qu1 VOX clamoris (!) funt in-deserto 1X1t Praeparate V1as
Dominı rectas facıte ımp ao0r.) semı1ıtas e1Us SCO Z))
MiLrt 35 Vox clamoris (7) desertum (in-deserto Op Lücke)
Praeparate

1,3 Vox clamoris (!) D desertum (in-deserto OÖO'T) Praeparate
Lk 3,4 Vox clamorıs (!) (clamantıs D desertum (in-deserto
OL) Praeparate

Mt 5,40
221,4 (Sermo sanctı el beatı patrıs nostrı I ohanm's Chrysostomt,
De dedicatione)
1 volet 1iN1imM1CUs accıpere pallıum LUUM, trade iıllı
Indirektes /ıtat ohne SCHAUCHIL Bıbeltext!

Mt Ör
> (Sermo sanctı Tohannıs Chrysostom, De confessıione T’homae
Apostolı)

dicemus: Domuine, 1ON dign1 SUMUS, ut-forte subter
NOSTIrO introeas.
ach frejer Einführung ein freies Zıtat!
Mrt 8,8 Domuine, NO  ; dıgnus SU (—+ CZO EG ut-forte (ut 1’°D) subter

INecO introeas.
Lk 756 Domuine, labore-conficlarıs, quia 110  e SUuL dignus (dignus SUl:

L utL in-tectum domus iNEAC introeas.

Mt Ö: 22
249, (Martyrıum? sanctı Petr1 Äpostolı Romae)
Domuinı illud verbum: Sınıte MOrTLUuOS sepelıre SUOS OFrLUuUOoS

SCO 7-E
Mt 6, 22 Relinque dımıtte Ad; SE sine OT) IMNOTTUOS iıllos (om iıllos
ÖT) sepelıre MOrLUOS SUOS (SUOS OTLTUOS OF
L 9,60 Sıne OrLUuUoSs sepelıre SUOS MOTrLUOS OTL’)

W örtlich diıctum.
Ad'‘ offenbar spätere Korrektur VO:  e Schon S Kakabadze und m«

naischwialıiı haben festgestellt vgl chanıdze; T' z00 old Recensions of the Geor-
g1an Grospels Tıflıs 70215 da{f3 Lk 3,9-15, 17 und 17,25-23,2 auch der
Adyshtext nıcht mehr ursprünglich 1st

Wörtlich testimon1ı1um.
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Mit 9,
. (Lectiones Ascension1s1°9. Sermo Tohannıs Chrysostomt)
Dixıt quon1am: Non fas-est observare jeiunare) PUCIOS nuptiales

HC lugere, dum SDPDONSUS ille Gu 1S es  r enlı1ent
dies, quando exaltabitur ab) iıllıs SPONSUS ille FU
observabunt jeiunabunt).
'Teıls CO 2": teıils ZCO I5 Eıinfluß
Mit 9,15 Numquid (s1) esse-DPOLTLESL liıberis nup  us (Potestas-est-ne lom
— Op] nl1ıs sponsı OI lugere, dum SDONSUS CU: 18 est (donec don1ıque
UOp] G 1S 681 SDONSUS O1)? sed (om sed O'T’) venıent (Ad; venıunt
U'L’) dies quando abıbıit (exaltabı OL) ab) UIlıs SPDONMNSUS (+ lle O'T’)
et TuUunNC observabunt jeiunabunt).
Mk 2, 19-20 Nunc praevalentes SUNT possunt) progeni1es (pDl. fılıı)
nuptiarum (non D'  as-est filus SpOons1 A dum SPONSUS lle A
15 (o0m adhuc UO'1) CST, observare jelunare) ? quantum LtemMmpUuUSs SPONSUS
iılle CU Ulıs er1it, 110  ( praevalentes SUNT observare jelunare ; QUan-
LU: observare O4 Sed venıent (Ad; venıunt O 1) 1€s quando
osublatus-erit (ubı exaltabıtur O1) ab) iıllıs SPONSUS ilie, Iun:! HIC
cet TUuNG O’TI’) observabunt jeiıunabunt) 1n Ilhıs us
Lk 5,94-:3311 Numquı1d 1gıtur p  as-est filus DPOSSUNLT filın) spons!1,; donec
SPONSUS C illıs EeST, ut observare-facıat jeliunare-faclat) illos12»7* Venıiunt
sed venıunt OI dıes, ubı1ı exaltabıitur ab) UIlıs SDONSUS (om. SDONMNSUS
D), et EUNRARC observabunt jeiunabunt) 1n 1Ilıs us

Mt 10,51
2206,1 (Iohannes Chrysostomus, De turture)}®
dixıit quon1am: ultıs passer1bus meliores est1s VOS
'Teıls SCO 1": teıls SCO 2-Eıinflulß
Mirt 10,31 Multis passer1ıbus meliores est1s VO (om VOS Op)

127 ultıs passerıbus meliores est1s.

Mt {1,3
164,;, (Sermo sanctı el beatı Patrıs nostrı Gyrıllı archiepiscopL Hıero-
solymıtanı, De resurrectione A-MOTTULS Domaianı nOostrı esu Chrıstı)
qula loquebatur: Iu B S 1i venılens ille. QUuUtTt alıum exspectabimus ?
SCO D und vielleicht JCO -FKıinfuiß
Mit 113 aM SLNC (es 1’b) venlens lle A4uUt alıum exspectabımus.
A Iu SnNne® venlens (+ lle O auft alıum exspectabımus.

Mt 1127
46,8 (Sermo sanctı el heatı Patrıs nostrı Epiphanı GCypru archiepiscopr
De SANCLA semper vIrzINE Marıa)
Pater Fıliıum NOVItT Fılıus Patrem.
Vgl Mirt 11 Z un 1022 Zu freiles Zitat!

Wörtlich exaltationis.
In der 1 iıdıser Ausgabe wird uNngeNau 11UT Mk 220 bzw 533 angegeben.
Offenbar verderbter 'Lext!

13 Aus dem gleichen Sermo W1Ee Wır bringen 1LUTr be1 der ersten Zitatıon
den vollständigen Tiıtel,; be1 weiıiteren Stellen ledigliıch dıe Seitenuberschrift der
Mravalthavı-Ausgabe.
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Mt 13,31-32
226,4 (Iohannes Chrysostomus, De turture)*3

Similıs Gxn regnat1o regnum) caelorum SINapls, quod
recepit 0OMO disseminavıt 1N-SuUuO horto Quod mMIinus EestT
nıbus semıinıbus; quando accrescıit,; altıus est omnıbus olerıbus

conficıtur ad-arborem, quia venıunt volucres caelı ermanen
e1us.

CO 2-Einfiuß
Mt 3,31-32 S1imı1ilıs est regnat1o regnum) caelorum 8 sinapıls, quod
recepit OMO E1 dissemiminavıt 1Nn-agro SUO (in-suo horto in-horto SUO

Op).” uod (qula Op) mMINUSs Eest omnıbus semıinıbus quando accrescıit,
ma1lus omnıbus oleriıbus est (+ O'T’) et Nt 1la O’T’) arbor (+ SM
b), donec ıta ut don1ıque adeo ut Öp; quon1am 1b) venlant-
forte (inf. venıunt venlant: D |) volucres caelı et permaneant
(inf. DCTHLaHCH permaneant D |) 1N-ramıs 1US.
Mk 4,31-32 Sicut Tanum SINapı1s (sınapıs Tanum s quod 121 Ad)
disseminatur terram (in-terram s MINUS quo: mMiINus qula
M1INUS Op) est (+ illud OL1 omnıbus seminıbus quod est (quae sunt) D'
terram.* Et quando ubı O’TI’) disseminatur, germinat (evadıt ascendit O 1)
et fit ma1lus Oomnıbus oler1ıbus, et |sursum |mittit (assumıt aSSUMEeEeTt
Op) INag11OS (permagnos AB quon1am don1ıque ıta ut I’b) possı1ıbile
est subter umbra subter umbroso umbra O1) 1US volucrıibus QUOQUC
(om quoque I’b) caelı ETIMANCIC,

13,19 Sımıilıs est illa scıl regnatl1o) NO SINapıls, quod recepiıt OMO
et dissemiminavıt in-horto SUO , et accreviıt et factum-est illud arbor, et
volucres caelı (per)habitaverunt (nıdıficaverunt Op) iNn-ramıs 1US

10 Mit 14,3
( [Zohannes Chrysostomus|, Secundus (de decollatıone|)

quon1am : Herodes apprehendit Iohannem 10Vane) inclusıt iıllum
1in-carcere propter Herodiadem (herodiada), fratrıs UXOICHIL, QqUaI

191) sibı-coniunzxıt Philıppi
Freieres /ıtat miıt unverkennbarem SCO 2-Eıinfluß, aber aus Markus:
Mrt 14,3 Quia Herodes TUN! (om TIUnN:! Op) apprehendit lohannem (10vane;

7 O’T’) compedivit um (om um 15) et conclusıt ad-carcerem (in-carcere
conclusıt 05 propter Herodiadem (herodia) Philippi fratrıs SU1
(elus OQ1)

O:17 Quil1a ıpse (hıc OT) Herodes transmıisıt ET apprehendit ohannem
(10vane) ET lıgatum fecıt um 1in-carcere (et compedivit et inclusıt 1n -
CTGFE O’T’) pProp{titer Herodiadem herodia erodıada UO’TI') UXOTrIS
Philıppi fratrıs SU1 (e1us D quı1a illam UXOTCIL fecıt (sıb1-coniıiunxıit
ad-uxorem OL)

+ Mt 14,4
> (Iohannıs decollatıionıs lectiones. Sermo | Drımus sanctı el beatı
Tohannıs archiepiscopz Constantinopolis**)

Iso Sermo des hl Johannes Chrysostomus ber dıe Enthauptung Johannes
des 'LTäufers
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dixıt reg]l iıllı Non fas est tıbi, quomodo-forte fratrıs DE
e[uAa uUuL-uxor tı1ıb1ı-fuıt est).
CO 2-Einfluß, mehr aus arkus
Mrt 14,4 Non fas est t1ıb1 uxorem-facere istam (quomodo-forte fuit tibı
Itıb1ı-fulit I’b] 1la uUuL-uxXx0Or UO’TI’)

6,18 Non fas est tıbı quomodo-forte uL-uxor Lua t1D1-f u fratrıs-
UXOT tıbı-funt fratrıs 1 XOT LUa ut-uxor UL-uUuXor tib1i-fuit fratrıs
W OT u Op)

Mt 15,4 (Mt 19,9).
202; 7 (Sermo sanctı el beatı Patrıs nostrı Tohannıs Chrysostomı de
obıtu)5® de (!) SANCLA De: Gentrice)
nos-docet Dominus: Honorem-da patrı T[UO matrı Luae€e SCO 2
Mit 15,4 Caput fac honorem-da O1L) patrı (+ Ltu
O'T’) et matrı Lua4ae@®e OT
Mit 19,9 Caput fac (honorem-da © patrı tu et matrı Lua3ae O T)
Mc R0 Caput fac (honorem-da UOTI’) patrı Iu et matrı LU4e

10, 19 Caput fac (honorem-da OT) patrı TIu eTt matrı etUuU2e.
Lk 18,20 Honorem-da®8ß patrı ır eT matrı etu2e€e

Mt 16, 16
P >5 (Lectiones T’ransfıgurationıs. Sermo Tohannıs Chrysostomt)

dicere quon1am: Iu Chrıistus (K1iSte); Fılıus Del ( genitivus sımplex
OT 1V1 CO 2

Mit 16,16 a Christus (Kk’rıste) us Del (genıt1vuus ımplex UOT1) VIV1.
1' Christus ıste)

R 4,41 Quon1am Christus (k’rıste k’rıste AI Fılıus De1l V1VI
(o0om V1V1 ()4)]

9,20 Uncectus (tu Christus K'rıste] Fılıus Op) De1i
Jo 6,69 Qui1a 6S Christus (K'rıste k”rıste UO’T') us De1l (genıtiuus
ımplex V1VI ÖO FD

22345 (Iohannes Chrysostomus, De dedicatione*®)
quon1am: Chrıistus (K’rıst®), Fılıus De1l ( gemtiVus sımplex OT)
1V1 SCO 2
Parallelstellen O, untfer a)!

Mt 16,26
48, 18 (Epiphanıus Cyprius, De vırgıne Marıa*”)
S1cut loquitur Dominus nNOster OTC SUO : 1-1 s1ib1i-adiciet

lucretur) 0OMO regionem mundum) spırıtum
anımam) SUUumMmM sıbı-perdet, quıd tradet dabıt) ad-com-

mutatıonem spirıtus Su1l1 ”

Öörtlıch transmigratione. (Gsemeint 1St e1in Sermo ber den Heimgang
der Gottesmutter.

16 Aus dem gleichen SermoO WwI1Ie (Mt 5,40)
a2 Aus demselben Sermo Ww1e (Mt
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Eın ziemlich freies /Zıtat mıiıt vorwiegend ZCO 2'; aber auch CO 1-Einffluß
Mit 16,26 1 (s1-1gitur O'’T') regionem sib1-adiciet et spirıtum SUU1IN S1D1-
perdet (amıttet S aut quı1d-nam (om Na O tradet OMO ad-re-
demptionem (ad-commutationem UO’T’) propter spırıtum SUUTIIL (spirıtus
SU1l1 Ol1)
Mk „ 306-37 1 (s1-1g1ıtur O1) s1ıb1ı-adıciet regionem et 1lacturam-
facıet spirıtul SWl  C (et spirıtum SUUII perdet O’T).* Aut (Et O1 qu1d tradet
OMO ad-commutationem propter spirıtum SUUT1I1 (spirıtus Su OT’)

Mt L
„ ( Iohannes Chrysostomus, De transfiguratione*®)
quon1am : OStT \{ 1e8 abduxıt Iesus Petrum et acobum

1akob) ohannem (10vane).
&3 loquitur quon1am: OSst n 1€es abduxıt lesus Petrum

et acobum 1akob) Iohannem 1ovane)
Unverkennbar ZCO 2-Einffiufß
Mirt I4 Et DOSLT SEXTUM diem (SCX dies O1) abduxıt lesus DPetrum (+ eTt
UOT1) acobum (1akob) eTt Ilohannem (10vane).
Mk 9,2 Et pDOSTt SEXTUM diıem abduxıit lesus Petrum eTi acobum (1akob)
et Ilohannem 10vane)

9,28 KEt fuıt DOST verba aeC UL quası) OCTIO dies, et abduxiıt lesus
Petrum (+ eTt O’TI’) 1acobum 1akob) et lohannem (10vane).

Mt 1/,4a
5 (Iohannes Chrysostomus, De transfıguratione*®)
Petrus loquitur: Domaine, OoNuUum est nobıs hıc 6ESSC.

Mt 17,4a Domine, bonum est nobıs hic SS5C (Ad C1)
Mk 9, Rabbı (hrabı Ad; magıster U1 bonum est nobıs hıc SSC
F ; 35 Magıister, bonum est nobis hıc SSC.

Mt 17,4b
195,3 (Iohannes Chrysostomus, De transfiıguratione*®)
iıterum loquitur: Operabimur faclamus) hıc trıa tabernacula:
IIN t1D1, 1117 Movysı1ı (mos6sa), 1l21UM 192 (ellajsa).
Überwiegend CO -FKınflufiß
Mit 17,4b5 Operabımur hıc tria tabernacula, t1bı unNLUIN et Moysı (mosesa)
UL1LUII et Elıae (elı1a)sa) UU (unum tibı ET lom eTt 132921 unumı Movysı
mMoOosesa ED, 1L10SCSa UOp| et u11 UI11 142€ eliajsa AD elıasa pI)

9,5 Operabımur (+ hıc O1 trıa tabernacula, ULE t1bı (propter
; u11 UIIN ad-Moysen Moysı propter Moysen UTLI’) et un um—l
ad-Elıam Elıae A propter KElıam (31°)

9,33 Operabimur hıc (om hıc O 1;) trıa tabernacula, u1NLUI1N t1bı et
(om el E un u—m—l Movysı (mosesa) et un U Elıae (elı1ajsa)

Aus dem gleichen SermoOo w1e 13 (Mt
Eın Haemeti-Palımpsestfragment (Tıflıs) SasC.,. VIII/IX, das ebenfalls SCO

gehört.
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18 Mt K

a) 191 (Iohannes Chrysostomus, De transfiıguratione*®)
Pater loquitur Iste est Fılıus 1ICUS dılectus, CO gratus
C [U1% audıte

194 (Iohannes Chrysostomus, De transfıgzuratione)
Pater testaturu Iste est us INCUS dılectus, audıte

196 (Iohannes Chrysostomus, De transfiguratione)
pervenit Hıc est Fiılius INCUS dilectus

Mirt 17 Hıc est Fılıus ILCUS dılectus, placuıt mıh1 (quı1 CR gratus
5ı fu1l IS audıte (istum audıte OT)
Mk 0, 7 Hıc esTt Filıus INCUS dılectus; audıte C (istum
Lk9 25 Hıc est Fılıus INCUS dılectus; aqudıte (OL + Ad’®)
Wıeder CO Einfluii!

Mt
197 (Iohannes Chrysostomus, De transfiguratione*®)
Qu1d Cam descenderent iıllınc-de ‘9 mandabat ıllıs lesus,
u Nemin1ı 1SUI1l vis1ıonem) hunc, donique
Fılius homiınıs a-MOrTIUul1s SUTTEXIT
Überwiegen CO 11n auch Berührungen MmMI1t (vgl aber Mk O11
Mirt 17 KEt u (cum UO'T1) descendebant (descenderent OI1) illı Ilınc-de
O:  E mandavıt Ilıs lesus et K dixıt Nemin1ı NunNLIELILIS illum unc
A donıque (donec O19 Fılıus homiınıs a-MOor{Iuls SUTTEeXeTIE
Mk 9,9 Et in-descensu 1lo (cum descenderent OT) NC de
on (a-monte 156) mandavıt Ilıs ut CU1QUaAM) nuntLkiarent
quıd 121) quo viderunt GT N1s1) quando (at ubı Op; don1ıque
1I’b) Fılıus hominıs 2-1N! SUrrexerIiıt

Mt 19
231 (Iohannes Chrysostomus, De turture*?)
dixıt, QUOD1A11 Relinquet 0o0mMO patrem SUUMN matrem s u a1ill

SUamnı ambo illı un Car

Ausgesprochener CO KEınfluii
Mit 19,5 Propter hoc relınquet OoOmMO Ir s U U I1l UO'1) et matrem

DiIie Lesart unseres Mravalthavı @D d0b©93@9b (zamba Ozbbd Cetx
Suam) 1ST nıchts anderes als armeniıisches vgl Zohra  ibel Venedig

Enld gl g SEın 1[11n2 pa er 1b1t pOSTt sequetur|] SUuUam)
beiden Stellen (Mrt 19 10 7} ])as entspricht be1 Mt 19 schon dem L ext
der Altsyrer (SyC SyS) 10 fehlt et adhaerebit uUuXOTI1 SUaC be1 5SYS, SYC hat
Lücke] und be1 Mit 19, 10, auch och dem Peschittatextcn .30

(et adhaerebit er SEQUELUTFT, sectabitur|] UXOT1 suae). Der armeniıische ber-
SETZPT or1ff be1 der Übersetzung syrıschen Vorlage, nämlıch beim Verbum
3 auf dıie sekundäre Bedeutung »SCUUN, SECTAF1« zurück und übertrug S1C

echt armenischer endung MIitL Enl ug g SEn DOSLT« Der georgische ber-
Sseizer vollends brauchte dıe umständlıche Wendung SC1INETr armenıschen Vorlage
nıcht wörtlich wilederzugeben und nahm das ursprünglıchere Verbum JO ©93b52
ul ber dıe Wertung VO:  e SYC und SYS vgl Anmerkung D
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y U al OT) et adhaerebit UuXOr1 SUaC, et ambo (+ 411 O1) ad-
Carnem Un aill (una aro O4

10, 7/-8 Propter hoc relınquet unusqu1isque omOoO 1b) patrem S u u In
eTt matirem uUaml (om. er mMatrem SUarn b), et adhaerebit (+ ille I’b) UuxOor1
Suae* er S1nt (erunt er1it erunt Op) duo (ambo 14 1 5) Uul:  Q

CAaIO , abhınc (quıa 4:D6 quon1am Op) 1lam-non SUNT (+ 11llı Op) duo sed
uUu1nla AdTO.

21 Mt 2022
> (Iohannes Chrysostomus, De transfıguratione*®)
qula dix1it Possum pOo  um (=calıcem A quod t1b1 imbibendum
es  e
Kre1ies /1ıtat inführungsformel, wieder ZCO 2-Einfluß spürbar:
Mt 20;22 Potestis (potent1a vobis-estne potestisne O’T’) imbibere poculum

(om DE quod CZO mbıbam quo miıh1 imbıbendum est
(3}

10,38 Potestis (potenti1a vobis-estne UO) poculum imbiıbere, quod mı1ıhı
mbıbendum est poculum quod imbıbendum est bıbere Up;
poculum imbıbere quod COO bıibam AD

Mt J:  +
132,6 ( Sever1anus Gabalensıs, De laudatıone puerorum*?)
Quando prope-aCcCCcesseruntk ad-Ierusalem, ad-Bethphage
in-montem illum Olıyarum, ub1 191 ) transmıisıt iscıpulos e1us,

obtulerunt ıllı el) pullum asınae.
Freıies Zatat; neben ZCO Da auch CO 1-Überlieferung:
Mrt 21} KEt quando (ut-priımum O’L’) propinquaverunt (om L1 OT)
ad-lerusalem et venıt (venerunt UO’TI) ad-Bethphage (+ et ad-Bethanıam
O 1L) 1inNn-mMmontem um (Ad O’I'!) Olıyarum, LUNCcC lesus emisıt (emisıt
lesus UO’1’) duos discıpulıs SU1S (e1us OlL) Mrt 2357 KEt obtulerunt
asınam am et pullum (—+ CU: illa Ol1)

111 KEt quando propinquaverunt ad-Ierusalem in-Ierusalem OT) ei
ad-Bethanınam in-montem apu! InNnOontem OT’) Lantum (adv., Lantum

O’T’) Olıyarum, em1sıt lesus 1b) duos discıpulıs er 1X1t iıllıs
Mk LL Et obtulerunt pullum illum

Mt 219
( Sermo sanctı Tohannıs Constantıinopolıtan: ep1sCcOpL ın INZYESSU

Dominı ad-ITerusalem®?®)
loquuntur osanna (0Ssana) excelsis! Hosanna (0sana) Davıd!
Benedictus est venlens nomıne 1n nomine) Domuinı! Benedictus
est glorificatus Domuinus in-10C0 e1us SUO) ın-<super caelo!
Pax glorıa 1n excelsıs!

Das erb fehlt ohne erkennbare Lücke 1m georgischen 'Text!
n Aus dem gleichen SermoOo wı1ıe la

In der ravalthavı-Ausgabe steht als Seitenuüberschriuft: Tohannes Chryso.  S
LOMUSy De laudatıone DUEYTOTUM.,
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Kın freiıes Zitat, das ohl harmonistische Züge aufweilist :
Mrt 21,9 Glori[fica  SE est (benedictus eTt Sanas osanna Op'’)
1US (rex 1US O'T’) avıd (davıt ısı benedictus est venlens nNnOomMINe Domin1,

(om eTt OT’) glorıficatus (benedictus est TCX qu1 ESsT vivificat salvos
acıet| 1105 TCX quı1 Op ) in excelsıs.
Mk „9-10 Giloria (Hosanna: O'T) 1n excelso (in excels1ıs I’b)!
Benedictus est venlens nNnOomMINeEe Domin1;* benedicta est QJUaC ventiura est
regnatı1o regnum]| 1US patrıs nostr1 Davıd |davıt  1s1] (benedicta est QUAaAC
entura est ventio adventus|] reg1s lom reg1s UOp| avıd |davıt'1s] patrıs
nostr1 13 DaxX 1n caelıs (ın (super)caelıs (super)caelo Up) eTt
glorıa 1n excelsıs.

19,38 Benedictus est venlıens 1CX nomiıine Dominı: DaX caelos
eTt glorıa 1n excelsıs.
Jo 12: 132° Hosanna hosanna Ad, hosana 193 benedictus est venliens
nomiıine Domauinı, eTt (om et O I Rex Israel (israelısa)).

Mt 219
( Sermo |secundus Tohannıs Chrysostomi|; De obıtu ancLiae De:i

Genitric1$*®)
1n sqnt_:to evangelıo praedicatur: Benedictus est venılens nomıne
Dominı
ortlıche Übereinstimmung MmMIt
Mirt 219 Mt 29339 Mk 11,9 1353 Jo 1243
Von der lukanıschen Oorm nıcht abhängig:

19,38 Benedictus est venılens 56 (Y) nomiıine Dominı.

Mt Z
(TIohannes Chrysostomus, De transfiguratione*®)

Omnıs, qu1ı al COFFrUuEeL, OLET ille quı corrıpliet CeC1-
derit), confringetur Jle
Indıirektes freies 7ıtat mi1t SCO 2-Eınschlag
|Mit 21,44 Kt qQu1ı COrruert 8C] (In-saxo 1llo I’b) conifringetur
et D' QUCIN COrruet disperget 05 ıHum ®”

2018 Omnıiıs qu1 NOoM COTrrTrueTt XU) ul confrıigetur; et
D' QUCIMN COFFrUuE«eL, (+ um OORTPTEeINnN lle Op

Mt 22,44
(Gyrıllus Hıerosolymitanus, De resurrectione a-mortu1s*®)

Davıd Dominum iıllum oqgur Dixıt OMINUSs Domino
INCO Consede SE a-dextera 1H68.

©0O90” MO dıdebuli) glorıficatus Ad’ 1st VO:  } zweıter Hand korrigiert dus

WD 0 (D dıd) INAaSI1US Ad*
25 In der 'Tifliser Mravalthavı-Ausgabe nıcht zitiert.
26 Vgl Anm 453 hıer dıe Homiulıe.
27 Wohl nıcht ursprünglıch ; fehlt auch 1mM Sinalsyrer (SYS); einem Palımpsest,

dem zeıitlıch alteren Vertreter der altsyrıschen Kvangelıenübersetzung, während
der textlıch bessere Cureton1ianus SyC LLUT diese beiden lückenhaften
Handschriften (3 1B sind VO  3 der Übersetzung der Eıinzelevangelıen erhalten
fast ganlz ukanıschen Wortlaut hat (Tatıanısmus ?)

28 Aus emselben Sermo Ww1e (Mit 11:3)
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Als Psalmenzıtat überall einheıitlich wledergegeben:
Mift 22,44 Dixit Dominus Domino INCO Consede a-dextera 1LL1CH (Ad UO'TI’)

12:506 20,42
Mt 2351

’ (Sermo Tohannıs Chrysostomt, De Marıa el Martha, sororıbus
Lazarı, el de Iıa propheta)
e1-loquebatur: Ierusalem, Ilerusalem, QUAC exstirpaviıstı CCI1-
dıst1) prophetas lapıdavistı m1sSs0os
Unverkennbar SCO 2-Einfiuß:
Mirt 1237 Ilerusalem, Jerusalem, QUAaC EXStICDaVıSti prophetas ET lapıda-
vist1 apostolos (m1ssos O 1) LUOS (SsSuDer O1L)
Lk 1334 Ierusalem, Ierusalem, UQUaAC exstirpavistiı prophetas * lapıda-
vist1 mM 1s ad-te

Mt 24,35 (
(Iohannes Chrysostomus, De dedıicatione??)

loquitur189  Synoptische Evangelienzitate in Sinai-Mravalthavi von 864  Als Psalmenzitat überall einheitlich wiedergegeben:  Mt 22,44: Dixit Dominus Domino meo: Consede a-dextera mea (Ad + OT)  = MK 12,36 _ = LK20,22.  20 Mt'25,37.  S. 125,33: (Sermo Iohannis Chrysostomi, De Maria et Martha, sororibus  Lazari, et de Elia propheta)  ei-loquebatur: Ierusalem, Ierusalem, quae exstirpavisti (= occi-  disti) prophetas et lapidavisti missos super te.  Unverkennbar geo 2-Einfluß:  Mit 12,37: Ierusalem, Ierusalem, quae exstirpavisti prophetas et lapida-  visti apostolos (missos OT) tuos (super te OT).  LK 13,34: Ierusalem, Ierusalem, quae exstirpavisti prophetas et lapida-  visti missos ad-te.  28. Mt 24,35 (?).  S. 222,17: (Iohannes Chrysostomus, De dedicatione??)  loquitur ... Christus quoniam: Caeli et terra [praeteribunt, verba  autem mea non]®%° praeteribunt.  Nur lückenhaft erhaltenes Zitat mit noch erkennbarem geo 2-Einfluß :  Mt5:18..  caeli et terra praeteribunt ÖOp.  ‚: Practer1bit Caclım et Lerra 1b,  abeat caelum et terra Ad.  [Mt 24,35: caeli et terra praeteribunt, verba autem mea nequaquam (non  OT) praeteribunt]  [Mk 13,31: caelum (caeli Tb) et terra praeteribunt, verba autem mea non  (nequaquam 'Tb) praeteribunt]  [Lk 21,33: Caeli et terra praeteribunt, verba autem mea non praeteribunt]  29. Mt 26,41.  S. 192,17: (Iohannes Chrysostomus, De transfiguratione*®)  quia: Mens prompta est, lingua autem infirma.  Wohl freies Zitat:  Mit 26,41: Spiritus promptus est, carnes (= corpus) autem infirmae (Ad + OT)  = Mk 14,38.  Zusammenfassung  1. Wegen ihres ungenauen Wortlauts scheiden für die Beurteilung ohne  weiteres vier Zitate (2, 3, 8, 29) aus. Bei den direkten Zitaten unterscheiden  wir zwischen (21) Wortzitaten und (4) Sachzitaten. Echte Wortzitate ent-  halten. die Nummern 1, 5,6, /, 9; 11, 12, 13, 14, 16, L7, 18; 20, 24, 26, 27, 28;  freie Wortzitate: 4, 21, 23, 25; darunter sind allein 12 synoptische Herren-  worte. Genaue Sachzitate, jedesmal mit einer Einleitungsformel, finden wir  zweimal (15, 19), in letzterem Falle zusätzlich in Verbindung mit einem  29 Aus dem gleichen Sermo wie 2 (Mt 5,40).  30 Ob die Ergänzung durch den Herausgeber gerechtfertigt ist? Die nicht-  aufgefüllte Stelle ergäbe ein Zitat aus Mt 5,18.Christus quon1am: Gael1ı [praeteribunt, verba
ICa 11011 praeterıbunt.

Nur lückenhaft erhaltenes /atat mi1t och erkennbarem ZCO 2-Einfluß
caelı P ä 000 e praeteribunt Op189  Synoptische Evangelienzitate in Sinai-Mravalthavi von 864  Als Psalmenzitat überall einheitlich wiedergegeben:  Mt 22,44: Dixit Dominus Domino meo: Consede a-dextera mea (Ad + OT)  = MK 12,36 _ = LK20,22.  20 Mt'25,37.  S. 125,33: (Sermo Iohannis Chrysostomi, De Maria et Martha, sororibus  Lazari, et de Elia propheta)  ei-loquebatur: Ierusalem, Ierusalem, quae exstirpavisti (= occi-  disti) prophetas et lapidavisti missos super te.  Unverkennbar geo 2-Einfluß:  Mit 12,37: Ierusalem, Ierusalem, quae exstirpavisti prophetas et lapida-  visti apostolos (missos OT) tuos (super te OT).  LK 13,34: Ierusalem, Ierusalem, quae exstirpavisti prophetas et lapida-  visti missos ad-te.  28. Mt 24,35 (?).  S. 222,17: (Iohannes Chrysostomus, De dedicatione??)  loquitur ... Christus quoniam: Caeli et terra [praeteribunt, verba  autem mea non]®%° praeteribunt.  Nur lückenhaft erhaltenes Zitat mit noch erkennbarem geo 2-Einfluß :  Mt5:18..  caeli et terra praeteribunt ÖOp.  ‚: Practer1bit Caclım et Lerra 1b,  abeat caelum et terra Ad.  [Mt 24,35: caeli et terra praeteribunt, verba autem mea nequaquam (non  OT) praeteribunt]  [Mk 13,31: caelum (caeli Tb) et terra praeteribunt, verba autem mea non  (nequaquam 'Tb) praeteribunt]  [Lk 21,33: Caeli et terra praeteribunt, verba autem mea non praeteribunt]  29. Mt 26,41.  S. 192,17: (Iohannes Chrysostomus, De transfiguratione*®)  quia: Mens prompta est, lingua autem infirma.  Wohl freies Zitat:  Mit 26,41: Spiritus promptus est, carnes (= corpus) autem infirmae (Ad + OT)  = Mk 14,38.  Zusammenfassung  1. Wegen ihres ungenauen Wortlauts scheiden für die Beurteilung ohne  weiteres vier Zitate (2, 3, 8, 29) aus. Bei den direkten Zitaten unterscheiden  wir zwischen (21) Wortzitaten und (4) Sachzitaten. Echte Wortzitate ent-  halten. die Nummern 1, 5,6, /, 9; 11, 12, 13, 14, 16, L7, 18; 20, 24, 26, 27, 28;  freie Wortzitate: 4, 21, 23, 25; darunter sind allein 12 synoptische Herren-  worte. Genaue Sachzitate, jedesmal mit einer Einleitungsformel, finden wir  zweimal (15, 19), in letzterem Falle zusätzlich in Verbindung mit einem  29 Aus dem gleichen Sermo wie 2 (Mt 5,40).  30 Ob die Ergänzung durch den Herausgeber gerechtfertigt ist? Die nicht-  aufgefüllte Stelle ergäbe ein Zitat aus Mt 5,18.praeter1bit caelum et

abeat caelum et
|Mt 24,35 cael)1 eTt praeterıbunt, verba 11164 NCQUAQUAIM (non
O4 praeter1ibunt|

1334 caelum (caelı 'I’b) eTt err praeteribunt, verba 1L11CcCa ILG

(nequagquam 1 5) praeteribunt|
ILK 21,33 CGaelı eT praeter1ıbunt, verba 1LL1CHa 110  H praeteribunt|

Mt 26,41
‚ (Iohannes Chrysostomus, De transfiguratione*®)
qula : Mens prompta SSl lingua infirma.
Wohl freles /Aıtat
Mit 26,41 Spiırıtus SST, Cariiecs COrpus) infirmae (Ad UO'TLI’)

Mk 14,38

Zusammenfassung
egen ihres Wortlauts scheiden für die Beurteilung ohne

welılteres 1Er Zıtate 2 3, Ö, 29) Aul  N Be1 den dırekten /Zitaten unterscheiden
WIr zwıischen (21) Wortzıtaten und (4) Sachzitaten. Wortzitate eNT-
halten die Nummern }} 5: 6, f 9, I1; 12 13; 14, 16; 17/; 18, 20, 24, 26,; 2 28;
ireie Wortzitate: A Zi, 23 25 darunter Sınd alleın synoptische Herren-

(Gsenaue Sachzıtate, jedesmal mıiıt einer Einleitungsformel, finden WITr
zweımal (15, 19), 1n letzterem zusätzliıch Verbindung mıiıt einem

2Q Aus dem gleichen Sermo WwW1e (Mrt 5,40)
3 0 die krgänzung 1Irce den Herausgeber gerechtfertigt ist ? Die nıcht-

aufgefüllte Stelle ergäbe eın Z7ıtat A4US Mirt 5 18
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weıteren Herrenwort. Ebenso mussen WITr ZWwel freıe Sachzitate buchen
(10, 225 VoNn denen die letzte Nummer ohne Eıinleitungsformel erscheınt.
Selbst die Eıinleitung eines Wortzitates kann, WI1Ie ze1igt, die Umeschrei-
bung Vonl Schriftworten se1in und ein wichtiges Textzeugni1s sıch schließen.

on ein rascher Überblick ber die beigebrachten Evangelienzitate
bringt eine argic Enttäuschung. Es stellt sich heraus, dafß das alteste
datierte georgische Manuskript Von 864 aum mehr die alteste 'Textform

CO 1n seinen Schriftstellen vertritt 1m (Gregensatz der erst 807
kopierten Adysh-Handschrift (Ad) Vielmehr treffen WITr me1lst dıe Jungere
Schicht altgeorgischen Evangelientextes CO anl, WIeE S1e 1m lext
des Opiza- und bethı- L’etraevangeliıums (OT) VOTL ugen trıtt. An Stellen
(1 4, 7E 9, 10 11 12 13, 15 18, 20, 21, 210 28) stoßen WIr auf eindeutigen
O’T-Einfluß, also auf SCO 2-Überlieferung. Neben O' 1-Lesarten finden
WITFr auch Ad-Einflufß 1n 11 Fällen 56 Ö, 14, 16, L, 19, 22 23 24, 23 26);
hıer en WITr also miıt gemischtem (geo1 ge02) Lext Tun

Stellen WIr angesichts der Paralleltexte die rage, ob Mit be1 den
/itaten immer führt, erg1ibt sıch folgende AÄAntwort: Wir können tatsäch-
lıch me1listens für Mit plädıeren, na Sanz eindeutig be1 Zitaten
(3 } 9, 15 FS, 16, 18, 21 28) Be1 weılteren Stellen (5% 14,;, 19, 20 21 22)
1St zweıfelhaft, ob Mt- der vorwiegt; sicher sprechen für

alleın /Zıtate (10) I1 23) Mehr die Vorlage eines k- LT extes
denken WIr Stellen (1 25)8 1n en (4, möchten WIr eine
lukanısche Mitbeeinflussung annehmen. Harmon1ismus 1n der Form
MLt könnte Te1M.: T 12 26) vorlıegen, 1in der Form
Mirt Jo einmal (24)

Wenn WITr vVvVon dem rsprung der altgeorgischen Bıbelübersetzung
ausgehen und daran enken, dafß Ss1e auf armenisch-syrischer Texttradıtion
fußt, OFrt aber das Diatessaron atlans eine grobe gespielt hat,
werden WIr nıcht ohne weıteres die Möglıchkeıt von der Hand weıisen, da{fß
1n Zweıfelsfällen, ob Mit, der 1r harmonistische Einflüsse 1m Spiele
S1ind. An einer Stelle (20) UNSCTET immerhın kleinen Auswahl WITr ließen
ja die 270 nıchtsynoptischen Evangelientexte unberücksichtigt hat das
$_inai-Mravalthavi SOSal einen alteren Lext als der Kronzeuge der geol1-
Überlieferung, das Adysh- L’etraevangelıum !
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Was können WITr D der koplischen Literatur über eologie
un Frömmigkeit der Agypüschen Kıirche lernen ®

Von

Detlef üuller

Im Jahre 1888 hef Emile Clement Amelineau (gest Januar 1915 MI1t
Jahren) als und Band 1n der Collection de Contes el (’hansons DO  —

laıyes be1 dem erleger Ernest Leroux Parıs (28, LUC Bonaparte) seine
Contes el Romans de l’Egypte Chretienne erscheinen. Der eigenwillıge Tan-
zösische Koptologe stammte AUus der Vendeel g1ibt dem er ein
Vorwort Von LXXXVII Seiten mıt2. In ıhm Jegt einıge seiner Grund-
gedanken ber die koptische Literatur, den Glauben und die römmıigkeıt
der christlichen Ägypter dar Er betont gerade die mehr folklorıistische
Seite der vVvon iıhm OrTt übersetzten relıg1ösen 1 exte und versucht, auf diese
Weise das Wesen der opten 1m. Zusammenhang mit ihren altägyptischen
Ahnen erfassen. Seitdem hat eın ausgesprochener Koptologe mehr eine
derartige Gesamtschau versucht. Philologische Erforschung der Sprache
und Edıtion der vorhandenen Handschrıften standen vielmehr folgerichtig
1m Vordergrund. Der heutige Stand der orschung macht jedoch NOT-

wendig, neben der weılteren philologischen e1 auch der och fast
SdNZ vernachlässigten Exegese der schon edierten koptischen TLexte
schreıten sind doch neben vıelen guten und treffenden emerkungen
Amelineaus auch viele seliner eher schiefen und zweıifelhaften Urteile
mehr der miıinder Allgemeingut der gelehrten Welt geworden, ohne da{f
eine Nachprüfung den Quellen erfolgt wäre®.

ber se1n en 1st M1r 1L1ULT der kurze Nachruf VO  - R(einach) 13 Revue
Archeolog1ique, Quatrıeme Serie (1914/15) 2272 bekanntgeworden, der kaum das
dürftigste Gerüst für ıne Biographie 1efert

Amelineau pflegte die meılsten selner Arbeıten [Dictzonnaire de la Bıble,
Supplement (1928) 241 mit austführliıchen Kommentaren und Betrachtungen

versehen, die eine Gesamtschau und Beurteilung der Kopten anstreben. Er fand
hierın keinen Nachfolger, und auch die Auseinandersetzung mi1t seinen 'IThesen
unterblıeb, da seiıtdem dıe vornehmlıch phiılologischen ufgaben der Wıedergewin-
NUuNgS und Verdolmetschung der e1INst umfangreichen Schätze der koptischen
] ıteratur dıe Kräfte der Koptologen 1in erstier L.inıie 1in Anspruch nahmen.

Das oilt auch VO:  - seiner Behauptung VO  - der zusammenhanglosen der
koptischen etfOrl1. auf XLVIII des eingangs nn erkes: vgl die ganz
andersartiıgen Ergebnisse 1n me1iner Arbeıt: Dıie alte koptische Predıigt (Dıssertation
Heıdelberg 1953; gedruckt Darmstadt un! 1n meılınen Autsätzen: Eınıge
Bemerkungen ZUr praedicandı« der alten koptischen Kırche Mus 67 (1954)
231—27/0; Koptische Redekunst Un griechische etort Mus 69 (1956) 53—72;
auch Garıtte kennt gute koptische Redekunst: Panegyrıique de saınt Antouine
Dar Fean, eEveque d’Hermopolıs OrChrP (1943) 00—34, 0—6 (besonders
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Eıine Ansıcht dieses Koptologen sSEe1 1er herausgegriffen: den Sel-
en XX} des anerkes chreıbt . «Ä peıne convertis chris-
t1anısme, les Egyptiens firent amalgame vraıment fort CUFT1eUX des dogmes
de leur ancıenne relıgıon de GCEUX de la nouvelle qu'’ıls avalent embrassee
plus Dal mode, pPar opposıtıon polıtique natıonale quC DPar Convıction,
pulsqu'ıls n-en comprıirent Jamaıs les CrOVYANCCS», Es ist bekannt, dafß 1n
Ägypten das Christentum einen 1n vieler Hınsıcht eigenen, natiıonal gepräag-
rTen Charakter annahm Der opte suchte die Cue elıgıon ach Möglıch-
e1lit mit seinen alten Vorstellungen vereinbaren sofern dıe biblıschen
Schriften nıcht 1n ausgesprochenem Widerspruch dazu standen *.

Kann aber deswegen SdaSCH, S1e die Grundtatsachen des christ-
lıchen Glaubens nıcht verstanden ? Zur Beantwortung dieser rage genugt
605 nıicht, die ıiten ber der dıe opten und die Berichte moder-
19158 Reisender befragen. Diese yQuellen« können erst 1mM eugn1s des
koptischen Selbstverständnisses recht beurteilt werden. Und anders 1St
dieses Selbstverständnis grei  ar, als der koptischen Laiteratur » Ihr atomı1ı-
s]erter Zustand und die praktiısche ZWEC.  g aller vorhandenen Reste
bieten diesem Unterfangen manche Schwierigkeıiten denn 1Ur die Zu-
sammenstellung gelegentlicher AÄußerungen erlaubt 6S unNns, das Gesamtbild

zeichnen. Wır können UulLls für die vorislamische Zeıt nıcht auf LC-
matische Darstellungen Von koptischer Seite stutzen.

den folgenden Seiten versuchen WITr daher, Hand ein1ger JUus-

gewählter koptuscher Ü exte: die Grundlinien einer koptischen Dogmatık
zeichnen, unter Absehung Von offensichtlich apokryphen, nıcht gemeın

aägyptischen Anschauungen. Wır 6S eher; diıesen CErSTCN, ur-
notwendig och unvollkommenen Versuch dem verehrten Jubıilar
wıdmen, als auch dieser selbst ETW e1ispie. der ostsyrıschen ] ıtur-

Vgl dıe Bemerkungen 1n me1liner Arbeıt: Dıie Engellehre der koptischen Kırche
(Wıesbaden 9—10 und dıe dort nliedergelegten Lıiteraturangaben lergänzend
dazu Anmerkung 28 auf 10 1n Detlef üller; Dıie Bücher der Eıinsetzung
der Erzengel Mıchael UN Gabrıel CSCO 226, und DOTEeSSE; Des hıeroglyphes

la CYO1X Publications de 1L’Institut hıstor1que DB archeologique neerlandaiıs de
ambou. (Istanbul 1960)]

Vgl x D dın Dıie Kırche als Braut ın der ostsyrıschen Liturgıe OrChrP
(1937) 5—48; hıer Fur den Vergleich mit den modernen koptischen Lehren
un! Rıten sSE1 hingewlesen auf KOpp, G(laube und Sakramente der koptischen
Kırche Orıientalıa Chrıstiana 75 (Roma und Hammerschmidt, ult-
symbolı der koptischen und der äthıiopischen Kırche ymbolı der Religionen X
(Stuttgart 167/—922% Ks sSEe1 weıter nachdrücklich darauf aufmerksam gemacht,
da{i ich 1mM Folgenden LLUT einen ersten Abrıifß der theologischen Grundgedanken
der Kopten bilete, und WarTr 1LLUT derjenıgen, dıe häufiger nNıC. LLUTLE 1ın den hlıer
zıtierten Schriften) 1n der koptischen LAiteratur anklıngen (eine vollständıge Dar-
stellung der koptischen T’heologıe wıird PPStT ach einer systematischen Aufarbeitung
der Lıteratur 1n einem grölßeren Werk bileten se1n, das dann auch die
innerkoptischen Häres_ipn beurteiulen hätte). Es geht mMI1r darum, erst einmal
klarzustellen, Was dıe Agypter selber ehrten. Ille dogmengeschichtlichen Begriffe,
WIEe »Monophysitismus«, abe ich mi1t Bedacht weggelassen. S1ie gehören methodisch
erst in den Rahmen einer zweıten tufe, nämliıich der Beurteilung der koptischen
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IC auf die Notwendigkeıt der systematischen Aufarbeitung und Unter-
suchung des derartigen Lexten nıedergelegten relıg1ösen Gedankengutes
hıngewlesen hat®

Dıe Gotteslehre
Fur die Ägypter 1ST das trinıtarısche Gottesbekenntnis selbstverständlich

Die Heılıge 1Irıas 1ST ungeschaffen und Von wigkeıt her VOL len Dıngen®
Damıt 1SE die Absolutheit des Dreieinigen (Jottes festgestellt Es 1Dt keine
übermenschlichen Zwischenwesen irgendwelcher AfrTt,; dıe nıcht VOIl (Giott
abhängen Ne und alles verdanken allein (JOtt ihre KExistenz”

(J0tt 1ST also Der Andere Er 1ST nıcht AaUs der el Y)\'Y] gebildet, Aaus
der Er alle ınge schuf Seine Qdoie 1ST vielmehr vollkommen unerkennbar
und unaussprechlıch Dem Menschen 1ST nıcht möglıch sıch (Gottes
Gestalt CMOT) Herzen vorzustellen, da damıt die Gottheit verleugnet
WAarCc, die eben als Solche unerkennbar 1ST (3ötzendienst WAaTCc letztlich dıie
unverme1ı1dbare Folge®

och Note
Theologıe Diıiese 1ST aber erst möglıch Wenn das optische Selbstverständnis C111-
wandfrei festgestellt 1STt Jlle Beurteilungen der koptischen Kıiırche leiıden bisher
dem Fehlen dieser ErSten; systematischen (!) Aufarbeıtung der Quellen Man tat
me!l: den zweıiten VOT dem ersten Schritt Das Wr früher verständlich IDoch -
zwıischen Sind Z  eichere Zeugnisse der koptischen LAteratur zuverlässıgen
Kdıtionen zugänglıch gemacht worden, insbesondere auch solche des iruchtbaren
Jahrhunderts VOTL dem Arabereinmarsch Wır erkennen mehr, da{fß dıe SE1IT
dem Erscheinen der CAL anerkannte öhe der mittelalterlichen ägyptischen
Theologie nıcht VO  3 ungefähr kommt, sondern auf den Arbeıten koptischer
Sprache ufbaut och deren Auswertung lıegt bisher rgen Es wıird spater
ohl auch einmal möglıch SC1II1, landschaftlıche Unterschiede der theolog1ıschen
Auffassung der Agypter festzustellen. Vorerst 1ST dazu jedoch och irüh Man
ute siıch aber VOL starker Betonung entwicklungsgeschichtlicher Fragestellungen.
Der Kopte verspurte NS T4StT dazu, VO:  - den Vätern einmal klargestellte Dınge
11U: unbedingt MC und wıieder anders formulieren Er bleibt vernünftigerweıise
be1 den alten Erkenntnissen, präzisiert S1C lediglich und versucht, S1C durch
LCUC Wıederholung klarer un! deutlicher machen. Auf jeden Fall dürfte die
Darstellung der koptischen T’heologie ach den Quellen auch ZCISCH, dıe Agypter
theologıisch dıe Akzente eizten und Was ihnen als das Wiıchtigste erschıen.

Johannes VO:  3 arallos (um 600) bekennt: ACEIPDIÄC ETOYaah OYSFCOMIC
4\ X CCUJO O1e86.9H lIiiNKA LL vgl Va Liantschoot; Fragments
CoODteSs d’une omelıe de Fean de Parallos CONLTE les hures heretiques Miscellanea
(s10vannı ercatı Bıbbila Letteratura Cristiana Antiıca l est1 121
(Cıtta del Vatıcano Separatdruck (Estratto) col

Gott als chöpfer be1 Johannes VO  ; Parallos, vgl Va Lantschoot
(Anmerkung col Bel »Agathoniıikos VO  - ]L arsos« (einem Pseudepigraphen AUus

der pachömianıschen Klosterwelt) el ausdrücklich Giott alle Dınge unfer-
halb und Oberha. des Hımmels schuf vgl rum-—A Ehrhard Der DPapy-
ruscodex SUEC VIT der Phillippsbibliothek Cheltenham Schriften der Wiıssen-
schaftlıchen Gesellschaft ı Straißßburg 18 (Straßburg 22 Z} 5

Vgl yAgathoniıkos VO:  - Tarsos«, ( (Anmerkung DD F 6 — 13)01 alter elit
Wr diese Anschauung der AÄgyptischen Kırche keineswegs selbstverständlıch,
zumal Mönchskreıisen ; WIC dıe Anthropomorphiten der Sketischen W üste A

eıt des Patrıarchen heophıiılos 385 412) bewelsen vgl 'Ihe Urigenist an



194 er

Alleın der eib (Z&u0), den der Christos Lrug, 1St uUuNserenN innen
gänglıch; und dieser eıb wird auch yder Christos« gSCNANNLT. Die Gottheit
hingegen, dıe sich mıiıt dem Fleisch (Zo0E) vereinte, bleibt unaussprechlich?®.
Keın Mensch kann S1Ee erblicken Nur der Sohn kennt den Vater und damıt
die Gottheit 1Ur sıch selber1®.

Der Sohn 1St das Wort des Vaters, der eılıge Geist ein Hauch G
Und die Ir1i2s insgesamt 1St 1  ÖL000G6LOG* und unkörperlich (dOOLATOG)
hne Anfang und ohne Ende1?. Sie 1St ein Wesen aus rel Hypostasen, die
FEıns sind, WIE die Strahlen der Sonne, die ihrer getrenNnNten Erschei-
DUn von einer Qdoie S$1ind13. Daher sündigt auch jeder den Heılıgen
Geıist, der ESUS nıcht als So  S (J0ttes bezeichnet14.

Die Gottessohnschaft Jesu geht klar AauUus dem dreimaligen 1INWEeISs des
Vaters hervor+1>. Das heißt aber nıcht, da{3 der Gottessohn eiInNst nıcht
exıistierte. Das Wort 1St Von Ewigkeıt her be1 Giott und Selber (sott168
Der Gedanke eine »ZEUSUNSG« des es durch den Vater 1m mensch-
lıchen Sinne wıird otrikt abgelehnt*”.

Giott Vater, Sohn und Heılıger Geist ZUSaInIinNncln en ren
hron 1mM Sıebenten Hımmel18. Feuer 1sSt hiıer das vorherrschende Element1?.
er gelangt auch der Sohn auf die höchste Stufe dieses ' Ihrones
er hınter die orhänge), da Er Ja selber Von ort ausg1ing. nge und
Mensch mussen sıch MItT einer anbetenden und lobpreisenden Position
Füßen der Heılıgen 'Irı1as begnügen“®,

och Note
Anthropomorphic Strife qaTt the Mount of Nıtrıa 1n Scetis ugh KEve-
1yn 1te; T’he Monasterıes of the Wäddı '’n-Natrün T’he Hıstory of the Monas-
ter1ıes of Nıtrıa and of SCcetis. KEdıted Dy Hauser (New ark 5—44;

Müller-H Fr  S VO Campenhausen, Kırchengeschichte (T’übingen
31941) 636]

Vgl »Agathonıkos VO  - Jl arsos«, d. . (Anmerkung 7) 22 13—16
Vgl »Agathonıkos VO  - L’arsos«, A, A, merkung { 24, 2 16—18; Mit Z
Vater, Sohn und Geist stehen also auf gleicher öhe 1emand ist niıedriger

als der Andere. Der Name »Sohn« bedeutet keine geringere Stellung gegenüber dem
» Vater« Va Eantschöot: Les »Ouestions de T’heodore« (Ende des Jahr-
hunderts Studı 'Lest1i 192 (Citta del Vatıcano 47, 97, 141Sı

12 Vgl yAgathonikos VO:  3 J arsos«, , (Anmerkung 22 Z 17—20
a Vgl »Agathonikos VO:  ; Jarsos«, (Anmerkung 2530

Vgl Mirt 20325 »Ouestions de T’heodore«, E: (Anmerkung 1 13 16, 831 i I5 167
Die Eıinheit der Dre1i Personen der 'I'rıas 1St demnach also der Tun dafür, da{fß dıe
Mißachtung Jesu gleichzeltig ine Sunde wıder den Heılıgen Gelst darstellt.

15 Ps RC Mit 3, K 9:352 »Ouestions de T’heodore«, (5; merkung 11}
2338, 85, 122 186s

16 Jo LEL »Ouesti0ns de T’heodore«, C (Anmerkung E1} 306, 02, K33, 2168
14 Die antıke Vorstellung VO:  - der neutralen Ex1istenz der Biene, die demnach nicht

aus geschlechtlicher Zeugung entstünde, wıird etwa als Beispiel angeführt 1n den
»Ouestions de T’heodore« C., |Anmerkung 11]1, die Frage)

18 »Ouestions de T’heodore«, (3 Anmerkung 11) 42, 94, 138, 22() nac. einer
Predigt des A alexandrıinıschen Patrıarchen Theodos1io0s I& 536 —67)

19 OYHOOCZP MRWO7, eın Feuerthron erhebt sich 1m Himmel ; vgl »Ouestions de
I’heodore«, k merkung FA} 43, DAR auc. Ta in:

»Ouesti0ns de Eodore«, ( (Anmerkung 42} 43, 95, 139, 224
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uch die Vorstellung Von den Lichtcherubim als hron (GJottes 1st den
opten bekannt2!.

Die Fleischwerdung des Sohnes geschah aus völlıg freien Stücken Er
erschıien 1in Knechtsgestalt, während Er doch Sohn (Giottes und Giott Sanz
1n Wahrheit blie 2 Jede Zerteilung der Zzwel Naturen (etwa be1 der assıon
wırd strikt abgelehnt. Gott hat wirklıch alles 1n menschlicher Gestalt e_
lebt?23 Er wurde als ein GiOtt Von der Jungfrau Marıa geboren, alß, trank,
verwandelte das Wasser 1n Weın, rlebte alle Stationen der Passıon, wurde
wieder auferweckt und stieg den Hımmeln ZUT Rechten des
Vaters und wırd die Lebendigen und die Loten richten. Die besondere
Betonung wiıird auf die Eıinheit der beiden Naturen gelegt und dann darauf,
da{f3 wirklıch (sott alle diese menschlichen Leiden durchmachte, nıcht NUr
se1in irdischer Scheinleib24 Er lıtt 4aUus eigenem ıllen, nıcht AaUus acht-
losıgke1it**, Und schließlich 1st der Rıchter 1Ur och als »CSott« be-
schreiben.

Es ISt die Menschwerdung des Sohnes, die et ihm als dem
alleın erkennbaren el der Gottheit ermuntert?>.

Dıe Engel- und Dämonenlehre
Engel und ämonen spielten für den Glauben und insbesondere die

Frömmigkeıt der kKopten eine große Rolle Die ägyptischen Chriısten
wuliten iıhr en und dem Rechnung. Viele sahen hıer eine
Möglıchkeıt, altägyptische Anschauungen mıiıt dem Chrıistenglauben

vereinbaren und ıhnen 1in iıhrer Frömmuigkeıt einen festen Platz anzZzu-

weisen. Manches mehr apokryphe Stück der koptischen Laıteratur legt
davon beredtes Zeugnis ab nTtfer diesen Umständen 1st bemerkenswert,
daß trotzdem die biblischen Grundlagen gewahrt und nıchts ihnen 1der-
sprechendes verkündet wurde26 (Gjerade hıer zeigt das nähere Studium
deutlıch, WI1Ie sechr die Ägypter eın ausgesprochenes Biıbelchristentum VOI-

E Das des Heılıgen Athanasıos udge, Miıscellaneous Coptıc
Texts ın the Dalect of er V London LVI-—-LIA, 03-—11,
012—20]

D 2 » Ouest10ns de T’heodore«, C Anmerkung ET} 53 100, 147, 256
2 3 CGrum; Gatalogue of the CGoptıc Manuscrıipts ın the Brıtıish Museum

London Nr 194 Or Z2) ])Das Wort wurde Fleisch, wahrer Mensch
und bewahrte trotzdem Seine Öttlıchkeıit Proklos VO:  - Kyzıkos ber das VCI-

achtungswürdige Dogma des Nestor10s |koptische ersion: uüdge;
Coptıc Homulıes ın the Dialect of er aV London I11—X 97—104,
241—47] Der Sohn 1st O[LOOUGLOG M1t dem Vater Kr ist keine Doavtouola, sondern

Wahrheit (Giott un 1n Wah_rheit Mensch. Als Mensch i1st Kr WI1E WIr, LLUTL

sundlos: Die beiden aturen (BYCIC) Siınd ine 2'rl'l0 CVaCIC AUs der Gottheit und
der Menschheıt.

»Ouestions de T’heodore«, ( merkung 1 67 So9 105 De9 155 Deg 4—86
2 5 yAgathonıkos VO:  - JT ’arsos«, A, d. (Anmerkun 24, S0
26 In meıiner Arbeıt Dıie Engellehre der Koptischen Kırche. Untersuchungen ZUTr

(reschıichte der chrıstlıchen FrömmgBReıt ın Agypten (Wıesbaden befragte ich
dıe koptische LAateratur bereıits einmal auf ihre Aussagen ber diesen spezliellen
Punkt, daß ich miıich 1er kurzfassen un! auf das vorliegende Buch verweıisen kann.

15*
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traten. Die War für S1e eine lebendige Größe und das dogmatischeLehrbuch OT EEOYXNV- Bıbelkunde Wr für die angehenden Geistlichen das
eigentliche Prüfungsfach?”.

Johannes Von Parallos faßt daher die koptische Anschauung richtig
SdIMMCN, WECNN betont, daß die Heılıge Irıas alle unzählbaren englischen
UOrdnungen und Maächte schuf ngel, Erzengel, Cherubim, Seraphim,dıie Vier 'Tiere mıiıt den zahlreichen ugen, die Mächte (ZomM), die Herr-
schaften (MitTZOEIC) und dıie UOrdnungen (Tarma), die die Schriuft nıcht
namentlıch aufführt. Eph 1,21 stelle Christos ausdrücklich ber alle?28

och bestanden die Hımmel und ihre Bewohner, die Diener der I'rıas,
bereits VOT der Welt (KocmOoc)?®, Aus der Schöpfungsgeschichte HSE TEr
bıblıschen enes1s 1St daher nıchts ber die Schöpfung jener entnehmen,
da S1e sıch alleın auf uUuNsere Welt bezieht.

Daraus wırd riıchtig gefolgert, dafß diese himmlischen ächte ebenso
WIE Giott nıcht den Gegebenheiten des eltalls (Sonne, Mond und Sterne)und der Natur des irdischen Lebens ausgeseLZt Sind3°9.

Feuer 1St daher iıhr Element, und eister (zvelpa)31 Sind S1e. Sıe haben
keinen eıb unscerem iırdıschen Sınne, sondern können 1Ur Von all

als Boten Giottes 1n körperlicher Gestalt VOT erscheinen??.
eigentlicher atz 1St aber VOTLT Gott, der Heılıgen Irıas, der S1E

dienen un! die S1e preisen in entsprechender Abstufung bıs hın
den Krzengeln Michael Uun! Gabriel, die (Gott nächsten Sind33.

S1e SiNd auch, 1im Vereıiın mıt den Erzengeln Raphael und Suriel]l (Uriel),die die größte olle 1n der Frömmigkeıit des christlichen Ägypters spielen.Ihre (insbesondere ichaels Ikone bewahrt in seinem Hause bevor-
ZUgiem Platze auf und wallfahrtet ihren Kırchen un Kapellen uch
auf Amuletten und ın der agıe spielen S1Ee eine große Rolle34 Der nge
KRuphos (opoyboc) als »Engel ber das and Ägypten« 1st hingegen 1U
einmal in einem Gefäßzauber (Verfiluchung) belegt un dürfte lediglichlokale Bedeutung gehabt haben?3°®. Die grolße Verehrung ichaels und seine

D7 Vgl Krause, Äpa AÄAbraham WOonNn Hermonthas, eın oberägyptischer Bıschof600 OSOPp. Dıiss. Berlin 50
2 8 Johannes VO  - Parallos, ( merkung 12 col b—13 col dA.
20 Johannes VO  - Parallos; merkung 13 col
3 0 Johannes Von Parallos, (Anmerkung
1 Vgl auch Ps 103,4
5 Kyriull VO:  } Alexandrien( d. Anmerkung {) 6, 57
3 3 Kyrıaull VO:  5 Alexandrıen( 2); d. (Anmerkung ET3 64
34 Vgl etitwa ein Amulett Skorpionbiß, das Miıchael, Gabriel und Raphaelanruft Stegemann, Die Rkoptischen Zaubertexte der Sammlung DPapyrus Erz-

herzog Raıiner ın VWıen Sıtzungsberichte der Heıdelberger ademie der Wiıssen-
schaften, os.-hist KI., Jhg 933/34,;, ADBR.; 41 (Nr MDE und dıe Bl
dung auf 19|

Vgl Stegemann; d (Anmerkung 34) 8&2—84 iNr. 1881 CLE1S)I DDas
Stück wırd VO Herausgeber auf TUnN:! der Handschrift 1in das Jahrhun-
dert ZESECTZTL. In meıliner Engellehre vgl Anmerkung 26) unterblıeb dıie Erwäh-
Nung dieses Engels. Er ware also nachzutragen.



Aus der koptischen Lateratur ber T’heologie und Frömmuigkeıt 197

Bedeutung für Ägypten machten wohl allgemeinen überflüss1g, das
and speziellen Engel anzuvertirauen

EKın groles Betätigungsfeld für die nge 1ST schlıeßlich e1m irdıschen
ode gegeben Sie Sind CSg dıe die Seelen der Gerechten VO Leibe hınweg-
tragen und S1C sicher ber den Feuerfiuß geleiten die andere Welt (her;
be1 der Jopographie des Jenseıts, finden sıch die eisten änge
altägyptische Anschauungen) Und umgekehrt kümmern sıch dann die
Dämonen, die dem atan unterstehenden, MIt gefallenen nge
die Seelen der Süunder?®

Hervorragende Heılige, WIC Schenüte der Große (gest 451) werden
daher besonders geehrt, WCLNN INan S1IC als den Unkörperlichen (d
Engeln) gleich bezeichnet, die der ITrıas Vollkommenheit sıngen ““

Johannes Vvon Parallos 1ST SCINeTr Haltung entsprechend der Fall
des Satans und die Kınsetzung des Erzengels ichael SC1IDer Stelle uNn-
bekannt?3®8 Im Gegensatz den überheferten Zeugnissen SCINCTLT

Glaubensgenossen lehnt die Berichte ber diese ınge ab Konsequent
betont CT, daß uXs alle Angelegenheıiten der nge. bekannt S  ‚5 da S1IC
VOLT der Erschaffung des Menschen geschahen?? In SCINCLr kämpferischen
Schärfe 1ST Johannes hier De1 SCINCN gul ZEMEINLEN und wichtigen Bemüu-
hungen dıe ausschweifende Phantasıe mancher KreIise ber
das Ziel hinaus geschossen Miuit e hat die Koptische C die Vor-
stellung Von dem Fall des Satans und SCiINer äaämonen aus der himmlıschen
Welt festgehalten*°

36 Kyrıull VO'  - Alexandrıen( (Anmerkung 55f Vgl we1lter dıe
unbarmherzigen Engel MITL den verschıedenen, furc  aren Gesichtern (einzelne
[0} °& MI1TL zweıen), Adus deren Mündern Rauchwolken VO  - Feuer quollen, und die dıe
Seele des Presbyters holten, der dıe Giüter der Kırche MItL den Huren verzehrte und
nıcht des Gerichtes eingedenk WAar Grohmann, IDe Athiopischen und
Koptischen erhaltenen Vısıonen Äpa Schenute)?s “OoN Atrıpe I1 ZDMG 68 (1914)

46 jer 27 39| DiIie unbarmherzigen Engel züchtıgen auch denjenigen, der
SCHLICH Bruder chlug, MI1L Ge1ißeln VO:  - Feuer alle Ewigkeıt vgl die Katechese
Pachöms be1i Budge, Coptıc Apocrypha the Diaalect of er aV
London L.VII 146 76 2572 82 und üller., Engellehre
Anmerkung 20) 246 (Nr

37 Junker, Koptische Poesie des ahrhunderts (1906) 2319 411
(1911) 109 1er 92 0’7 nac. Brıtish Museum Or

3 58 Johannes wendet sıch hiıer die umfangreiche, der koptischen Kırche
gelesene und benutzte apokryphe Liäteratur, insbesondere das »Buch der

Eınsetzung des Erzengels Michael« das aber wıeder ältere Literatur
bearbeitet (von ediert und übersetzt CSCO 25/2206 Iıe Bücher der Fın-
SELZUNG der Erzengel Mıchael und a0rıe. Schon Peter VO  - Alexandrıen (gest

die Ersetzung des Satans 1Ite ichael üller, Engellehre
merkung 20) 1 74f£. (Nr. 85)]

39 Johannes VO  - Parallos, Anmerkung 17
4 () »Ouesti0ons de T’heodore« merkung 11) 25 %2 133 2924 er atan

WAar ursprünglıch oberster Erzengel
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Sein en gilt hıer auf Erden dem Verderben der Menschen.
Seine Dämonen 41 suchen in die Menschen einzudringen und ihnen Krank-
heıiten bescheren*? und S1e 1n jeder Weıise verführen. och das Gebet
vertreibt die äaämonen*?3. Hs ist auch der Satan, der in Glaubensdingen
einen schlechten Einfluß auf dıe Menschen auszuüben und S1e auf einen
talschen Weg führen sucht 44 Er Jegt azu falsche Anschauungen 1D ıhre
Herzen*?°>. Nıemals (Jo0tt das46 Der Dämon des Unglaubens 1st dıe
große Wafle des Teufels47. Und Wer nıcht Chrıistos glaubt, glaubt
den Teufel, den mıiıt Recht yWolf« n  D ach dem bösesten der
wilden Liere48. Hr gaukelt dem Menschen Dıinge VOT, die nıemals e_
füllen kann, da ihm als Bewohner des feurıgen Abgrundes nıcht möglıch
ISt, jemandem das Paradies öffnen #?. afür kettet dıe Menschen durch
die Sünde sıch. Sie 1St seINe Stärke®>®9. Damıt 1st der Vater dieser
Sünder Be1 der immer stärkeren Betonung der aufe in späaterer Zeit
1St dann selbstverständlich, da{f3 der Teufel generell qls Vater er N-
getauften bezeichnet wird®1. Seine Finsternis 1sSt ihr Element, die
Verdammnıis 1im Gericht 1St ihr Schicksal (ın Übereinstimmung MIt dem
damalıgen ägyptischen eltbild Nı VvorausgesetZtL, len Menschen
dıie Möglıchkeıit des Getauftwerdens offenstand). ber auch der 'Teufel
wıird Von dem Chrıistos schliıeßlich gerichtet und 1n en Feuermeer geworfen.
Er kann sıch selbst nıicht rett  ‚5 geschweige enn seine anger?s.

Dıe Schöpfung
ber die Erschaffung ulNserer irdischen Welt und damıt des Menschen

WAarchl die opten aus dem Anfange der Bıbel unterrichtet worden. Sıe
hıelten siıch getreulic das Ort und in einıgen ausmalenden apokryphen
Schriften Nıiıedergelegte.

4 1 S1ie heißen auch nge. (aUvtEeAOC) des Teufels , vgl die Katechese Apa Pachöms
be1 udge,; Coptıc Apocrypha ın the Diaalect of pper Egypt London
LV1II—-LX, 46 —76,E

4 2 Archimandrıit Horsıies10s, A, A, merkung /) 18, 73
43 Vgl Panüte: eschıichten VO')  - den önchen der Agyptischen Wüste

Budge; Miıscellaneous Coptıc Texts ın the Diaalect of er Eg2ypt London
X1—X LVI-—-LIX, ALIV-—-CLVI,; 432—502, ö—10

4 4 ach Konstantın VO:  e} Assıut (um 600) muht sıch der Teufel,; dıe Gläubigen ZU)
Abfall bringen vgl (szarıtfe, Le Panegyr1ique de K Georges attrıbue (J0ON-
stantın d’Assıout Mus 67 (1954) 1—77, Jjer 274|

4 5 »Agathonıkos VO  - Jarsos«, Anmerkung 24, 80
»Ouestions de I heodore«, IO (Anmerkung EB 38, 07 1st nıcht der Ur-

heber des Übels), 134, &A
»Agathonıkos VO  - JL’arsos«, A merkung 38, 94

4 8 »Quest10ns de I' hegodore«, 21 87, 23 194 Hr wırd allgemeın als dunkler
Nubier oder Athiopier gedacht Detlef üller, IDie alte koptiısche Predıigt
(Dissertation Heıdelberg 1953; gedruckt Darmstadt

49 »Ouestions de I heodore«, K merkung 11) 48, 0’7 Deg 142, 243
5 () »Ouestions de I heodore«, G: Anmerkung T aM 99, 144, 248
ol »Ouestions de I’heodore«, E (Anmerkung 11) 60, Z
D »Ouestions de I’heodore«, A (Anmerkung 11) eg 104, 154, 276
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Nach Gn 1420 brachte die rde auf den Befehl (Giottes hın lebendige
Seelen hervor, dıe amıt rde VOIl der rde Ssind Das Entscheidende dabei
bleibt aber das Wort des Allmächtigen®®,

eın besonderes Augenmerk wendet der opte aber der Belebung und
Beseelung des geschaffenen Menschen durch (Gott In (m Z heißt 6S ;

XL SVEQUONGTEV ELC TO TOO0GGTOV XÜTOU TVONV C6ONG, VL EYEVETO m VT O@OTTOC
£LC Duy  YV COCAV.

Dieser Lebensodem 1St für die koptische eologıe mı1t dem Heıilıgen
Geiste identifizieren, den dam zusätzlich ZU eigentlichen Lebens-
prinzıp besafß Durch den Sündenfall (Essen VO Baume) eing der Mensch
dann seilner verlustig und erhielt ıhn erst Von Chrıistos wiedergebracht.
Kür den Christen heißt das also durch die Taufe>4

Dieser Lebensodem (Heılıger Geist) 1St sOomıt dem Menschen alleın
eigen. Die übrigen Lebewesen erhielten einen allgemeınen Lebensodem
und nıcht denjenıgen (iottes (Heıilıger Geist), WwI1e der Mensch Wenn
daher Gn 3 ach dem Süundenfall von der Nacktheit des ersten Menschen-

dıe ede 1Sst, ı damıt nıcht das Fehlen VvVon Kleidungsstücken
in uNserecm inne gemeint. Vielmehr we1list die Stelle auf das Fehlen des
eılıgen eistes hın, dessen der Mensch 1Ul verlustig ging Er 1sSt danach
nıcht mehr (Gjottes Ebenbild 1m vollen Sınne, da der allgemeıne Lebensodem
eben auch den übrıgen Lebewesen eigen ist. Überdies kam 1U  - ein unreiner
Geist ber dıe Menschen. Erst die Menschwerdung des Herrn und dıe
Taufe 1m Namen des Dreieinigen (Gottes also nımmt diıesen unreinen
Geist VO Menschen und schenkt ıhm erNnNeut den eilıgen Ge1ist. Der
Ungetaufte hingegen bleibt mıt dem unreinen (Ge1ist behaftet och och
schlımme steht mit dem Getauften, der Apostaten wiırd, w1e
etr 2201 beweiıst. In iıhn gehen mehr unreine eister ein, als vorher

Je hatte®>.
Wiıchtig 1st el der freie Wille des Menschen. (Gott schuf den Menschen

ZUII Guten ber Er hef1 ihm auch die Möglıichkeıit, das Böse
Dıie Strafe für die Süunder 1St also gerecht, da S1E dıe Freiheit der Wahl
hatten. (Gott hat s1e nıcht veranlaßt, das Böse vollbringen®®.

EKs findet sıch jedoch der koptischen Literatur och eine andere,;
häufige Erklärung der Gottesebenbildlichkeıit dams (JO0tt schuf den
Menschen ach seinem Gleichnis (erre) und seinem Biılde (orp.wrn)57,
Als dam NnUunNn Von dem Baume alß, verließ ihn das Gileichnis (erre) Gottes,

)Agathonikos VO  - T’arsos«, Cs (Anmerkung 7) 261.; ROR
Jo 2022 Vgl » Ouest10ons de T’hegodore«, (Anmerkung 11) 15 Se9 8() Dey

3-—15, 4—6 [vgl auch meıline Rezension in! OLLZ 54 (1959) 6-—41, hıer
5Sp 139]

5 0 » Ouestions de T'heodore«, (Anmerkung L} 16—19, Dg 5—17, 8—7
56 »Ouestions de T’heodore«, C (Anmerkung 1 4) 26 55 02, 133 S59 8—2
57 en der 1n Anmerkung 58 angegebenen Stelle auch eLiwa einem

Heıilung für einen Kranken vgl Stegemann, (Anmerkung 34)
Nr 64{f.; chrıft des Jahrhunderts].
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und alleın das Bıld (guuon) verblieb ıhm, das ihn einem vollkommenen
Menschen machte®8.

Dıe Erlösung
In der Erlösungslehre zeıigt sich einmal mehr der Strenge Bıblizısmus

der Kopten. Jesus, der Heischgewordene Gottesschn alleine, führt S1e durch
Er stieg VO agen der Cherubım era auf die rde des Menschen
en und erlöste ıhn durch seinen eib und SeIN Blut, deren Genuß
(1m eılıgen Abendmahl) das 1ft der Schlange zerstört*?. eın Vorläufer
1STt Johannes der L autfer, der dıe Tür Baptısteriıum öffnete (Tauf-
theologie !) Der Chrıistos verg1ibt ann dıie Süunden und führt ZU Hımmel-
reich

ber ErSLT, nachdem die Zeıiten a7ıı reif und erfüllt‚ erschıen der
Heıiland ZUT Erlösung ®!

Dıe Heılıge Schrift

Das Schriftstudium stand be1 den opten 1n hoher Blüte Der angehende
Pfarrer mußte einzelne Bıbelbücher auswendig lernen??, W1e das Jaauch für den ernsthaften Asketen und ONC selbstverständlich War Und

wıird der Prediger und überhaupt der aägyptische Theologe seine
Argumentatıon durch reichlıche Bıbelzitate untermauern, die wohl -
me1lst auswendig darbietet. on das ze1igt die hohe Stellung der Bıbel
in der Ägyptischen Kırche Sie 1st 1in jedem alle die Norm, ach der Inan
sıch richten hat und die les richtet. Wer nıcht dıe 1er Evangelıen
glaubt, wird verflucht®?. uch dıe Häretiker denken 1im allgemeınen nıcht
anders. Der Unterschied lıegt vielmehr 1n der Exegese Auf jeden Fall 1St
der SaNZC göttliıche Reichtum den Heılıgen Schriften studieren®3.

och nıcht 1U Aaus dem faktischen Verhalten der Kopten 1st ihre Wert-
schätzung der Bıbel entnehmen. Johannes Von Parallos etIwa betont
SUSar ausdrücklich, da{ die Heılıgen Schriften voller Heıl (0']'"Äöd) und
Licht (ovoenm) selen 64

58 »Ouestions de T’hegodore«, (3 (Anmerkung 11) 53 100, 14/7, 256 a
9 O uestions de I’heodore«, (cz- (Anmerkung 14 23 90, 130 210 uch dıe

Liturgie äaßt die Erlösung V1rc Jesu Blut geschehen { Doresse- . Lanne,Un temoın archaique de Ia lıturgıe de Basıle Bıblıotheque du Museon 4A7
(Louvaın 14]

Mit 92 un: wırd 1 Vergleich des Vorläufers MI1t dem Herren heran-
SCZUSCH , vgl »Ouestions de I’heodore«, (Anmerkung 11) 49, 98, 143, 246

6 1 »Ouestions de T’heodore«, ( (Anmerkung L1) 59, 132 271
62 »Ouestions de I’heodore«, (} (Anmerkung 11} 27, ST 124 S09 195 S,
6 3 Proklos VO'  - KYyZzıkos ber das verachtungswürdige Dogma des Nestor10s

(koptische Vers1on) udee; GCoptıc Homuilıes ın the Diaalect of erV London I1—X  9 7—104, 241
6 4 ohannes VO:  } arallos, C merkung 6) 125 col
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ber dabei verkennt der opte nıcht, dafß manche Stelle dem ober-
AMächlichen Leser unverständliıch bleiben mul Ks kommt also darauf d
die geistlichen (rırBe) Schriften Gottes aufzulösen, S1e richtig inter-
pretieren (mit der Hılfe des eılıgen Geistes)®2.

Dıe Sakramente
Johannes der 'Täufer 1n Ägypten einer der angesehensten Heıligen.

Zahlreiche Gedenktage und Schriften ZCUSCH Von selner Behebtheit und
der Beschäftigung mi1t seiner Person be1 Kleros und Laien®®. Es nımmt
daher nıcht wunder, da{fß auch das Sakrament der eılıgen aUure,; das
iıhm als C des Herrn 1in besonderem Maße zugeelgnet ist, be1 den
opten eine große Rolle spielt. Im Mittelpunkt zahlreicher theologischer
und paränetischer Äußerungen steht die TYTauffrage.

Die Heılıge aulIe 1St die Voraussetzung für die Zugehörigkeit T
und damıiıt für die schließliche Vereinigun mMiıt dem Herrn dieser ı @
eın die früh sterbenden kleinen Kınder können auch ohne au{ie 1n das
hımmliısche Königreich gelangen. Bereıts, WCNN S1e 1m Multterleibe Gestalt
annehmen, werden S1e für das Königreich der Hımmel eingetragen®”,

€  er andere muß aber der Kınladung der eiılıgen 'Taufe folgen, WC
der Hochzeıit des Herrn der Kırche teillnehmen wılle8. Damıt WIF':

wieder auf den 'T äufer verwıliesen, der D Taufe aufforderte und amıt das
l1or des Königreichs der Hımmel öffnete®?.

DIe heute beobachtete Wiıchtigkeıit der ( des 'Taufwassers in der
Koptischen Kırche”® wıird auch schon 1n der Literatur der alten Zeıt
bezeu

Das entscheidende Gescheh11is be1 der aufe 1st die Rückkehr des se1lt
dam verlorenen Heılıgen e1Istes 1n den betreffenden Täufling und die
Verbannung aller unreinen Geister??. Diese zentrale Aussage der koptischen
auftheologıe erklärt ZUTC Genüge, WAaIUuIn die Heılıge aufe 1n der Agyp-

65 »Ouestions de I’heodore«, ( Anmerkung 11) 14, (79, 112); 161
66 Vgl 1411 Fohannes der T ’äufer ın der koptischen Lateratur Miıtteilungen

des Deutschen Archäologischen Instituts Abteıulung Kaiıro 16 (Wıesbaden
310—332; ergänzend azu jJetzt Kuhn, CGoptıc Panegyrıc Fohn the
Baptıst attrıbuted T’heodosius, Archbishop of AÄAlexandrıa Mus 76 (19063) 55—77

6 7 Kyrıiull VO.  - Alexandrıen d. (Anmerkung © 57f.
6 8 1 heophılos VO  - Alexandrıen P a, (Anmerkung LZd.; 65 (wiıeder wırd

€e1 auf dıe seinerzeıtige Eınladung Johannes des 1 äufers ZUrTr Heilıgen T’aufe
hingewılesen).

6 9 »Ouestions de I heodore«, (Anmerkung L1} 49, 98, 143, 246
Vgl KOopp, Glaube UN: Sakramente der Koptischen Kırche Orıientalıa

Christiana 75 Rom S4
il Vgl den Bericht VON der Wasserweıihe ÜrC den Erzbischof heophıilos 1n

Gegenwart des Apa Horsies10s, A, A, (Anmerkung { 14{f., 68
A »Ouestions de TI’hegodore«, (Anmerkung 14 15 80, 114;, 165 S.9 So9 1:16;

170 18, 82, 116 De9 KL der Kopte kann dabe!1 auch VO  - dem Wohnen des
Christos 1mM äuflıng reden)



202 er

tischen Kırche und ihrer Frömmigkeıt diese überragende Stellung e1IN-
nımmt. Die aufe wırd AU höchsten Fest des Jahres”2a,

Die aufe des Erwachsenen die Buße VOraus, die daher mıt diesem
Sakrament VoIll altersher Zusammenhang steht?? Eın
Lebenswandel, Han 1n Hand MIit dem Unterricht der christlichen Lehre,
gehört dazu Von dem Ungläubigen wird eine dre1Nährıge Wartefrist VOTI-

langt, ehe getauft werden kann?4. Die Krankheit WITr als Anregung
BRBuße aufgefaßt, die Tuen will, wieder gesund werden??.

(Gott bewacht daher nıcht den Gerechten, WI1IE Hiob, sondern auch
den Ungerechten, WwI1Ie Saul oder Herodes, bewacht Er eine Zeıtlang immer
hoffend, würde schließlich doch och voxnl seliner Verwortenheıit ablassen
und sıch (Gott zuwenden?®.

Rückfall und Verleugnung, überhaupt aller Unglauben 1st daher als Ent-
fremdung vVomnl der aufe bezeichnen” Selbst einzelne gute Früchte werden
dann wertlos, da die Verleugnung der aufe miıt dem Abhauen der urzeln
des Baumes identisch 1ST. Damıt 1St natürlich jede Frucht 1PSO verloren?8.
Der Verleugner 1st Judas 16100 *, uch kann sich nıemand durch Vor-
schützen Von Nkenntnıs salvıeren. Nach Davıd (Ps 185 LAX) wird jeder-

dıie aufe angeboten gleichgültig, welchem Lande lebt®®
Damıt 1st der Ungetaufte keinem Falle den Schafen des guten Hırten

zugehör1g®*, Er War vielmehr eıt se1INESs Lebens LOL, suchte nıcht das
en blieb 1n der Finsternis®? und suchte nıcht das Licht®?

Von größter Wiıchtigkeit be1 der Taufe 1sSt das Zeichen des Kreuzes.
Hat der Priester das Tauf becken nıcht MI1t dem Zeichen des Kreuzes VOI -

sıegelt, fehlt der Heılıge Geilst. Damıiıt 1st die Taufe wertlos. Und schließlich
schützt dıe Versiegelung miıt dem Kreuzeszeichen auch VOT ämonen und
unreinen Geistern®*.

W »Ouest10ons de T’heodore«, G (Anmerkung 11) 50) 5.5 99, 145, 250
Fragen den Apa Horsies10s, A, d. Anmerkung 18 723 obpreıis der

Bufße üller; ID alte Roptıische Predıigt (Anmerkung 60
Justinos der Samarıtaner (aus dem pachömianıschen ılıeu), d. mer-

kung 28, 82
Fragen Apa Horsies10s, d D (Anmerkung 19, [3.
yAgathonıkos VO  - Tarsos«, d. merkung 2U1: 85 1.

48 yAgathonıkos VO:  =) 1 arsos«, d. S Anmerkung 7) 20
»Ouestions de T’heodore«, b Anmerkung 11) 23, 306, 123, 190 5.

79 » Ouestions de T’heodore«, Anmerkung 11) 30, 88, 127 Se9 202 B
8 (} »Ouest10ns de T’heodore«, CM (Anmerkung LL} 19—21, 82 Se9 8—20, 5—8

58 S5.9 103, 151, 268 O die Apostel Sind die Vermittler der YTaufe, die yÖlverkäufer«
(Mt 23 9)]

81 »Ouesti0ns de T’heodore«, (Anmerkung 11) Zla 87, 124 Dg 194
8 Q Scilicet se1nes aters, des Leufels »Ouesti0ns de T’heodore«, (Anmerkung FE}

60, 103, 133 AD
8& 3 »Ouest10ns de T’heodore«, C (Anmerkung 11) 29, 838, 126, 198 .

Kyrıiull VOIl Jerusalem über dıie ung des Kreuzes un! dıe aufe Isaaks
des Samarıtaners |koptische ersion? udge, Miıscellaneous Coptıc Texts
ın the Dialect of er ‚V London V1-—AIlX, GCI—-CXIIUL,; 183-—230,
761 —8308]
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Eıne bestimmte Zeıt für dıe Taufe, ach altchristlicher Sıtte; WAar be1
den Ägyptern ohl seit dem Jahrhundert nıcht mehr allgemeın üblıch.
Man taufte mehr und mehr verschiedenen Zeıiten des Jahres®?,

Neben der Taufe (und der Buße) steht dann als anderes, grolßes Sakra-
MmMent die eilıge Euchariıstie. Fur den opten besteht WIe in den übrigen
großen Kırchen natürlich ein Zweıftfel darüber, da{fß in Brot und Weıin
e1b und Blut des Erlösers auf dem Altare dargebracht werden.

Im allgemeinen glaubt derÄgypter, daß ach der Epiklese der Heıland selbst
aus demimmelmıt seinem englıschenHofstaat herabkommt und sich aufden
Elementen niıederläßt, S1e dergestalt verwandelnd®®. Irgendeine theologisch-
phılosophische Spekulation steht nıcht dahınter. uch 1St das räumlıche
und zeitliche Problem aum erkannt®”. Die UÜbiqu1ititätslehre eben SanzZ
a1lvV vorausgesetzt. Man weıil3, Gott ber Raum und Zeit steht

uch das Problem des Priesters, der unwürdig opfert, stellte sıich den
Ägyptern. Ist das pfer eines Presbyters, der gleichzentig Magıier ist, gültig
der nıcht”? Und WE nıcht, empfängt der Gerechte von ıhm die ucha-
ristie 1LUTr auf körperliche Weise”? Das wird verneımnt. Der Gerechte empfängt
wirklıich. Nur 1in den Händen des unwürdıigen Priesters 1St das Opfer nıcht®?8.

g

Außerdem darf nıcht gleichen Tage das eucharistische pfer zweiımal
auf dem gleichen Altare dargebracht werden®?.

Den Sünder, der bereut hat, Chrıistos zurückgekehrt 1sSt und ıhn
glaubt, machen se1n eıb und Blut rein WIe Schnee?®?®.

Fasten und Beten sSind dıe rechte Zubereitung auf den Empfang des
Heıulıgen Mahles?1

8 3 Von 9ETU).MÖ— C MIICAßß&TO?[ (dıe OC des abbats die OC ach dem
Ostersonnabend), 1ın der getauft wird (durch den Erzbischof (Patriarch)], redet
noch Panute 1n den Geschichten VO:  -} den Mönchen der Agyptischen Wüste

Budge, Miscellaneous Coptıc Texts ın the Dialect of er Egypt
London X1l—X LVI-—-LIXA, V-—GLNA 432—502, 8—1

8 6 »Ouestions de T’heodore«, S (Anmerkung 11) 44, 96, 140, 2235 s . Das Fleisch
das Er ursprünglıch mit 1n den Hımmel hinaufgenommen hatte) un! das Blut des
Heilandes selbst kommen also Adus dem Himmel un vermiıischen sich mi1t den
Elementen »Agathonıkos VO  3 JT’arsos«, A, d. Anmerkung 25 81]

57 Der 40 Patrıarch VOIL Alexandrıen, Johannes 111 681—83809), schneidet diese
Frage und lehnt die biquiıtätslehre, LLU:  - selbst nNalV, ab Christos und Sein
rlesiger Hofstaat assch nıcht ıne kleine, VO:  - Menschenhänden gemachte Kırche
|»Ouestions de T’heodore«, ( (Anmerkung 11} 44, 96, 140, 2306|

y»Agathonıkos VO  - T arsos«, (Anmerkung 7) 59 89
8 9 Vgl CrTum; Texts attrıbuted Peter of Alexandrıa (1903)

7—97, 1er 8—9 (mit Literaturhinweisen: Diese Regel auch in einem Kanon,
der Ende des 12 Ja  hunderts Gregor VO  - Nyssa zugeschrıeben wurde)

90 »Ouest10ns de T’hegodore«, dA. (Anmerkung 1 34, 90, 1315 A
Q 71 Vgl FTÜUNKELT,; Koptische Poesıie des 0. Fahrhunderts (1906)

319—411; (1911) 1—109, hier 102{f. Kur dıe offizielle, derzeıitige Zählung der
Sakramente vgl die beiden in Anmerkung genannten er Aus der koptischen
LAateratur ist aber ber die dort genannten weılteren Sakramente nichts entnehmen.
T’heologie un! Frömmigkeıt konzentrierten sich yanlz auf die klassıschen beiıden
groißen Sakramente
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1 ugend und Süunden
Der praktısche nn des koptischen Christentums ze1igt sıch 1n len

seinen lıterarischen Erzeugnissen immer wieder. Der Hörer dieser Schriften
soll eEeLWAas für se1n täglıches Leben mıt ach Hause nehmen aber nıcht

theologische Unterweıisung, Kenntnis der Lehre der Kırche, sondern
konkretes Wıssen darum, WIE sıch 1U  e als Chriıst 1n seinem täglıchenLeben verhalten habe Tugend- und Lasterkataloge, mI1t den
dazugehörigen erweıiterten Erklärungen dienen dazu, SCHAUSO WI1IEe KEr-

aufweisen
zählungen der verschiedensten ATrt dıie immer einen ethıschen Hintergrund

Die Buße steht daher auch Mıttelpunkt des theologischen Denkens
Ägypten. Es oilt, 1m Gericht bestehen. Von daher bekommt alles

seinen Wert und 1St die ethische Entscheidung treffen.
on eiNe einzige Stunde genugt, wiırklıch Buße Lun, WECNN

auch entsprechend den kırchlichen anones bestimmte Bewährungszeitenfestgesetzt sind?3. Eıne geWwIlsse im Verhalten dem Sünder CN-ber soll diesen Buße antescnh .. Es 1St auch beachten, daß schon
en einziger Jag auf en Sünde führt och WerTr umkehrt und Buße
LUuL, 1STt (jottes Gnade gew13®5.

Die opten en also erkannt, dafß Von sıch AQUuSs der Mensch nıemals
völlıg gerecht und üundlos se1n kann, WIE (sott selber Es g1bt nıemanden,der nıcht der Buße bedürfte Und diese 1St ernsthaft suchen. Man darf
sıch nıcht damıt begnügen, der Süunden auf (Ginade hoffen, da InNnan
einmal dıie aufe empfing und och Reste des Glaubens hat Jede Ver-
Jeugnung zieht die Vernichtung ach sıch. och WT och umkehrt, kann
durch spätere Strafen ach dem irdıschen ode großer, vorhergehenderSünden och Selıgkeit eingehen. ber eine Verbindung miıt der Wurzel,
also mıt Chriıstos, muß och vorhanden SCWECSCH sein?®. Man kann sich
daher auch nıcht daraufberufen, dafß INnan Nabel SAaANZCS en hrıst SCWESCH
sel, WC INal schliıefßilich doch och verleugnet hat??

uch die opten fragten sıch, in welcher Bezıehung das erreichte Lebens-
alter Lebenswandel stünde Mögliıcherweise stirbt en Sünder früh
und schmerzlos, während der Gerechte lange und in großen Leiden lebt

Q 92 Am eisple. der koptischen Homuiletik bereıits näher äusgeführt 1n meılınen
Arbeıiten: Dıie alte koptiısche Predigt (Dissertation Heıdelberg 1953; edruckt Darm-
stadt DL 5—40; Eınıge Bemerkungen aUVTr praedıicandı« der alten
koptischen Kırche Mus 67 (1954) 234f., 2001 9—64

Kyrıiull VO  3 Alexandrıen (Anmerkung 78 S, 60
Q 4 Fragen den Apa Horsi1ies10s, Anmerkung 18, 73 uch 1er 1st
die Heılıge 1 aufe erinnern, dıe den Heılıgen Grelist zurückbringt, der durch

ams un verlorenging |»Ouestions de I’heodore«, ( Anmerkung I 15, S0,114, 65]
Y 5 »Ouestions de I heodore«, ( merkung L 23, 53 L21:; 185

»Ouestions de T’heodore«, Anmerkung 11) 24—20, &5 So9 2—24, 803
0 ”7 »Ouestions de I heodore«, . merkung 11) 30 88, 127 204



205Aus der koptischen Literatur ber T’heologie un! Frömmigkeıt

Man siıch, daß diesem Falle (jottes Barmherzigkeıit den Sünder
VOT größeren Miıssetaten bewahren wıll während der Gerechte anderer-
se1ts durch grole Leiden größerer Ehre gelangt und gegebenen-
falls viele durch iıhn selıg werden, WC: lange en bleibt?s Den
Gebeten der eilıgen wırd eine große Bedeutung zugemessen?*?.

So dient auch dıe Krankheit der Gerechten dazd, S1e größerem Kampfe
die Tugend (APG‚TH), die S1e schon besıtzen, ANZUFCSCNH. mgeke 1STt

Si1@e eim Süunder dıe Mahnung ZUT uße und Umke
DIie Heıimat der Gerechten 1st der Hımmel Somıit 1st Gitel; jer auf

en Von der Gerechtigkeıit ein besseres en der Sdl die
Sünder en Posıtionen auf en beklagen. Gott gab diesen
Gelegenheıit, CGiutes tun, während S1E ihrem eigenen Verderben
arbeıiteten. Stets 1St es auf das Gericht beziehen, das ber ar  3 und
reich 1n gleicher Weise herniedergehen wird101

Eıne besondere edeutung wıird dem Fasten ZUSCHICSSCH. Ks führt
jeder Tugend apeTtA). Dabe!l geht natürlıch 1in erster Linı:e die
Nahrungsirage. och etztlich en dıie Ägypter erkannt, da{fß überhaupt
dıe Verstrickung 1n dıie weltlichen Händel ihre tTenzen en mufß (J0tt
und die wigkeıt haben dıie 1imenund Irachten der Chrıiısten
einzunehmen. DiIie anderen Dınge dürfen nıe weıt 1in den Vordergrun:
LretecN, dafß S1Ee diese rechte Ordnung in rage stellen. öglıchst weıtgehende
Enthaltsamkeit Von ihnen bıs hın Mönchtum 1St vielmehr AaNZU-
streben1°92. Nes darf INall also weggeben, 1Ur Christos muß INnall behalten
und darf Ihn nıcht verleugnen*®3,
Er gelten unger und Durst als tugen  t och normales Essen

und Irınken unfer Berücksichtigung der Armen werden nıcht verdammt und
als gut betrachtet, WECNN auch als dem Fasten tehend Nur Schwelgereı
un! ollust werden voll verdammt, da S1eE diese Welt ketten 195

Kyrıull VO  - Alexandrıen ?)s L (Anmerkung 7) 4, 55
Q 9 Vgl die Erwähnung 1n einem Arbeıtsvertrag be1 SR Die koptischen

Arbeıtsverträge Kos 21 V ymbolae aphaelı Taubenschlag dedicatae
(Varsavıae-Vratislavıae 273—329, l1er 2(0)1

100 Apa Horsies10s, A, (Anmerkung I8 [31.
101 y»Agathonıkos VO  3 1 arsos«, d. Anmerkung { 311a 88
102 heophıiılos VO':  — Alexandrıen 385—412; z A merkung { 161.; 7Of.
10  © »Ouesti0ns de T’heodore«, (Anmerkung 11) SDeg 99, 100, 146, 253
104 1ne interessante Vorstellung: eder; der 40 lage und Nächte gänzlıch

fastet W1Ee der Herr dessen Leib wird (Jott auferstehen, aber nıicht ZUT Welrt
zurückkehren lassen, damıt nıcht OTrt als Christos gelte (Mose und Has wurden

entrückt) I1 VO:  5 Alexandrıen DE A, A, (Anmerkung 3 57
105 y»Agathonıkos VO:  e 1 arsos«, A, z (Anmerkung 34{1., 7058 Auch das

Asketikon des Apa Ephraiım trıtt für das rechte Ma{l ein Budege; Goptıc
Martyrdoms eic iın the Dialect of erZV London X — LV1-—-LIX,
7—78, 409—30| Da auch die Mönche nıcht immer allen T’afelfreuden total
CENTISaAgTECN, ze1igt der archäologische Befund 1n dem 1 ahrhundert blüuhenden
ST Jeremiaskloster SChMItZ; IDe Welt der ägyptischen Eıinsiedler und Mönche

RömQuartschr 4[ (1929) 189—243, hıer 2381
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Jede Zurschaustellung besonders tugendhaften und asketischen Lebens
soll e1 aber vermıeden werden. Es geht Gott, nıcht die Menschen
und das Ansehen be1i ihnen 1952 Das 1St 1n erster Linıe beachten. Die
Askese ist für den opten also nıcht Selbstzweck. Das Fasten kann unter
Umständen auch einen negatıven Erfolg en und das geistliche en
des Fastenden nıcht voranbringen. Es mul wirklich der Bekämpfung
der Süunde dienen. Iut en das nıcht, hat 6S keinerle1 Wert siıch und
1st dann faktısch verwerflich106. er steht für den ONC neben der
Enthaltsamkeıit auch die Dienstbarkeit. Die Langmut ist dıe besondere
Tugend der Heılıgen. Und be1 em 1St die Ausdauer wichtig Freude
und (sJottes gehen mıt dem Demütigen und ilden 197

Der Glaube nımmt die oberste Stellung ein. Er 1St die Multter der
JKugenden*9®; bringt also die er aus sıch hervor, 1St ihr Urheber199

Welche Laster Sünden) werden erster Linıe bekämpft?
Da geht zunächst einmal die Simoni1e der Klerıker, die natürlıch

die Anathematisierung ach sıch zieht110
AÄhnliches gılt Voxn dem 1m Geheimen immer weıter blühenden Zauber-

Der Besuch eines Astrologen der Zauberers macht den Christen
ZUIN Heiden 111 Dıie Bedeutung jener Leute erhellt auch aus der weıter
oben behandelten rage ach der Gültigkeit des Eucharistischen Opfers
eines Magıers. Wıe hätte diese rage entstehen können11? »

Hıerher gehört auch das Loswerfen VOTLT Reisen oder VOT der Verheiratung
Von Kındern, 1m VOTaus erfahren, ob diese Vorhaben erfolgreich
enden werden 113 Ott 1St ja vielmehr alles anheimzustellen.

105a »Agathonıkos VO  - JTarsos«, A, (Anmerkung TÖR 57 03f.
106 ohannes leiunator VO  - Konstantinopel ber die uße un dıe Enthaltsamkeıt

(koptische Version) udge, Coptıc Homuilıes ın the Diaalect of er
Egypt London 1—45, 47—9 Der asketische Hochmut Wr nıcht UT be1
den Kopten 1ne Gefahr uch aus Indiıen Sınd derartige Dınge bekannt Dort wIird
be1 der (Göttin Uma spezıiell darauf hingewilesen, da{fß ihr ihre arte Askese keinen

OL7Z gab vgl o  © Indologische Studıen ZDMG 67 (1913) 1 —30,
hıer 311 uch der Brief Apa Ephraim’s beı udge; mer-
kung 105) XA-—XXAI, X-—-LX, 9—83, 431 —35] ermahnt drıingend ZAT Demut

107 Vgl die Katechese Apa Pachöms be1 udge, Coptıc Apocrypha ıIN
the IDalect of pper FEgypt London LVII—LX, 46 —76, D —m8

108 »Agathonıkos VO  =) J arsos«, d. .& merkung { 22 115 aber auch schon
1mM Osterfestbrief des Patriıarchen Athanasıos VO re 2572 (L.-TIh
Lefifort Athanase, lettres festales et pastorales CGCSCO 150, 39, un! SL, W1)

109 Der nglaube umgekehrt weckt allerle1 Zweıfel und verleitet dazu, wenigstens
1mM irdischen en durch ungerechte er un! den Versuch, den Menschen
gefallen, Befriedigung ınden, aNSTaTtrt sıch auf Gott verlassen |»Agathonikos
VO:  - Tarsos«, A, x merkung 39{., 961]

110 y»Agathonıkos VO:  -} Jarsos«, z (Anmerkung 32 89
W »Agathonikos VO  e} T’arsos«, A, (Anmerkung S32r 80
‚A Y yAgathonıkos VO:  - Jarsos«, d. (Anmerkung 39 49)
E Crln Gatalogzue of the CGoptıc Manuscrıipts ın the Brıtish Museum

London Nr 195 Or 3581.A(23) Pergament aus Ahmim (Schenute der
Große)
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Der falsche Schwur be1 (sottes Namen führt ebenfalls ZUIN Verderben
Der Herr wiıird diese Sünder nıcht retten 114 Das gleiche gıilt für den
falschen Eıd, zumal ach Mit 5434 der Herr den Fıd überhaupt verbot1?®?.
Selbstverständlich darf InNnan seine Mıiıtmenschen auch nıcht verdammen,
da iINnall somıt dem rteıil (Gi0ttes vorgrifie**.

Der Mörder wıird Aaus der Zahl der Chrıisten und dem uC. des Lebens
ausgetilgt**6 Natürliıch wıird auch der Selbstmörder verfucht117.

Dem er ohne Buße hılft ein gleichzentiges Almosen Schweıinsblut,
also unrein 1St sSe1N pfer vielmehr118.

Einen sehr breiten KRaum immt die rage der urere1i ein. Aile koptischen
Prediger und Theologen nehmen 1ın der einen der anderen Weıise azZu
Stellung und bemühen sich die Reinhaltung der hen vonl Kleros und
Lajen11®. Schwere Strafen werden verhängt och oilt immer das Angebot
der Buße Nur WC Mord oder eine1id sıch mıiıt der Hurerei verbinden,
1st der Delınquent AUs der Gemeinde der Christen auszustoßen. Eıne
christliche Frau, dıie mıiıt ihrem Manne lebt und mıiıt einem anderen (wohl
Heıiden) Hurere1 treiıbt, 1st als Ungläubige betrachten, da ıhr der Glaube

Giott e  T
Ungewöhnlıche sexuelle Verhaltensweisen werden auch verschiedentlich

Die Betreffenden gelten als dem ew1igen Rıchter verfallen Diese
Aufzählungen Ssind aber immer summarısch121. Es scheınt, da{fß diese
Menschen WC . M Fall offenbar wurde auch voxnl der irdıschen
Gemeinde radıkal abgesondert wurden, weni1gstens theoretisch. Näher und
oft sehr ausführlich werden immer die Fälle allgemeiner urerel
geschildert. Das ze1gt deutliıch, daß be1 der rage ach Tugend und Sünde
für die opten das Geschlechtsleben Vordergrund stand und den
Kern ihrer Eth1i bildete122. Die Haltung der einzelnen Schriften ist Jer

114 yAgathonikos VO  - Jl arsos«, d. (  merkung DD 49
115 Vgl dıie Katechese Apa Pachöms beı udege, Coptıc Apocrypha

In the Dialect of pper aV London LVII—-LXA, 46—706, 352—82|
YOL  < yAgathonıkos VO:  ; Tarsos«, A, (Anmerkung 2 80 f.
1R Ar Grum;: IS_ merkung 113) Nr 194 Or 3581 ÄA(22) Pergament

Adus Ahmim
118 yAgathonıkos VO'  - 1 arsos«, merkung 331.; 90
[3  c Die gegebene Möglichkeit des Kınderzeugens ohne Hurere1ı wiıird gepriesen

1ın Crum, e (Anmerkung 113) Nr 194 Or 3581 A(22)]; vgl das schreckliche
CN1iCksa. des Presbyters, der MI1T den Huren dıe CGsüter der Kırche verpralite vgl

Grohmann, d., (Anmerkung 306) I; 68 (1914) 32—306
120 »Agathonıkos VO'  - 1 arsos«, A, merkung 7) 34, 90
W twa be1 Cr um, O merkung 113) Nr 194 Or 3581 a(22) Mea)hoaxo.

un Sodomiuiter.
1 AB Schenute der TO: bietet be1i der Aufzählung der Christen, dıe auf eW1g 1n

die geworfen werden, olgende Reihenfolge dar Diejenigen, dıe auch 1LUT eın
wen1g 1im Glauben die Heılıge Dreieinigkeit wanken dıe Wahrsager, Götzen-
dıener, Tagewähler, diejen1ıgen, dıie mM1t der Hand, der Zunge und anderem
Werkzeug morden dıie Ehebrecher. och wıird jede kleinste Gerechtigkeit ONO-
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aber nıcht einheitlıch Zumindest eıl der Kopten dürfte Frauen und
Kınder asketischer VWeiıise als Hındernis auf dem Wege das Hiımmel-
reich abgelehnt haben123 jeden Fall voreheliche ungfräulich-
eıit und außereheliche Keuschheit unabdıingbare thısche Ideale124 Dazu
kam der engelsgleiche Charakter, den INan der Jungfrauenschaft zuerkannte

bei dem hohen Ansehen der nge. Agypten C1inNn wichtiger Faktor125
Schließlich wırd der Kampf verherrlicht, den der Asket täglıch die
geschlechtliıche Leidenschaft führt Der natürlıche UnNnuC der Sar der
VOI Mensche  and Verschnittene werden hingegen verachtet rer
Enthaltsamkeit ommt keinerle1 Wert 711126

ber allem stehen aber das Gottvertrauen und der Glaube, denn der
Gelst der Kleinmütigkeit und des Unglaubens gehen miıteinander1?27.

Hochmut hingegen und dıie Aaus ihm folgende Hartherzigkeıit Sind der
Begınn allen Übels128 Geldliebe, Ne1d und Haß Sind elitere Leidenschaften,

die INnal sıch MIi1t C1NeM Löwenherz ausruüusten mufß (ein urchtsames
Herz füllt MIt Entschuldigungen für Faulenzereli, Unglauben und
Sorglosigkeıit, bıs verdirbt)+2e

Eiınen breiten Raum be1 den Kopten auch die rage der runk
sucht C1in Guter, mäßiger enu{fl3 des Weıines WwIird gestattet und anerkannt
Dringend SEWAINT wird jedoch VOT der Irunkenheit und VOT allen ihren

Gefahren Streıt, Diebstahl Mord Verlust er Güter1?9

och Note
Gerechtigkeit, groß) WIC C111l Senfkorn, wırd erlösen Sünde, groi WIC

C111 enfkorn, wırd oten. Der Glaube ohne guteer 1ST aber LOLT (Jak Z 14, 7s
26) Grohmann, Dıie Äthiopischen und Koptischen erhaltenen Vısıonen Apa
Schenute)’ WOonN Atrıpe ZDMG 677 (1913) 187—207% Kapıtel 4, O;

183 ohannes leiunator VO'  3 Konstantinopel ber die uße und die Enthaltsamkeit
(koptische Version) udge, CGoptıc Homaulies the Dialect of er
FE2ypt London 45 147

u R! Johannes Chrysostomos VO  - Konstantınopel (?) ber dıie selıge Susanna
(koptische Version) udge: Coptıc Homulıes the Diaalect of er
E2ypt London 46 57 192 203
- Proklos VO'  - KYyzıkos über das verachtenswürdige Dogma des Nestorio0s

(koptische Vers1ion) udge; Goptic Homulıes the Dialect of er
Eg2ypt London 11—-X 0’7 104 241 4A7 we1lıter KEusebilos VO:  - Kaisareı1a

Kappadokıen ber dıe kanaanäische Tau (koptische Version) Budge,
C _ 133 4% 275 85 Die Tau allgemeın WIrd als stärkste Wafle des 'L’eufels
gedacht, Mutter der Sünde, beginn des Frevels (Sündenfall Gn

DA Flavıanos VO  } Ephesos ber Demetrios VO'  - Alexandrıen |koptische ersion
ge Coptıc pocrypha the I)aalect of erV London

MIX XT 1 141 LVI 137 56 300 408] ; geht 1Jer gleichzeıtig die Ehe
ohne geschlechtliche Gemeinschaft

127 Vgl dıie Katechese Apa Pachöms be1 udge: Goptıc pocrypha
the Iialect of Dpper Y London IVL L 146 76 252 8

1 Vgl dıie Katechese Apa Pachöms merkung 127°
129 Benjamın VOIl Alexandrıen ber dıe Hochzeit Kana Detlef ulMer.,

Iıe alte koptische Predigt (Dissertation Heıdelberg 1953; gedruckt Darmstadt
42|
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Vor em soll INnanl sıch aber hüten, den Bruder richten und siıch ber
ıh: erheben1?8. uch 1St Beständigkeıit vonnoten Man mu{f3 den
Tugenden festhalten und nıcht heute gut und MOrSCH chlecht se1n 130

ber es 1St nıichts ohne die Heılıge Schrift Erst S1e führt einem
heilıgmäßigen und tugendsamen Leben Wer S1e beiseite lält, gelangt
naturnotwendig Unglauben, Selbstzweıfel, Haß, Neıd, Unmäßligkeit,
Raısonnieren, Streit und ahnlıchen Dingen*?!. Für den opten 1st dıe
Heılıge Schriuft also auch J ugendspiegel. Der ideale Christ entnimmt ihr
ach seliner Auffassung nıcht die ehren selines Glaubens, sondern
auch die Anweılısungen ZUIN Verhalten 1m täglıchen irdıschen en und
das alles 1m Hınblick auf se1n zukünfitiges, mmlısches rbe Eın Gebet
voller J ränen; Almosen VOIIl den Mühen selner ände, Nachtwachen mıt
Psalmen und ymnen, Glauben und LJebe Gott, der iıh hıebt, soll der
hrıst als Geschenk VOT sıch her senden. Dann annn guten Mutlts ZUrTr

ew1igen uhe eimngehen *2!

Dıe persönlıche Frömmigkeıt
(Ganz allgemeın gıilt für dıe Frömmigkeıt der opten: »Gott 1St ein

Lebenslicht 131 _« er werden die Christen qals Gottesdiener, als ünger
der Frömmigkeıt, Kınder des Lichtes und Kınder des ages (mıit 'Thess
55) bezeichnet132. S1e ntistammen nıcht dem eische, da{f3 (J0tt siıch
VOT ihnen verberge, sondern Ssind Geborene des Heılıgen (sJeistes133

Fasten und Beten werden als wiıchtigste Äußerung der Frömmigkeıt
empfohlen, die ZUT Erlösung von den Süunden führe134 Zahlreich siınd
2r die Lobpreisungen der Bube2 dıe den Menschen seine Flügel W1e
ein Adler ausbreıiten und durch ihre Tugenden 1n die öhe fiegen Läfßßt136
Beim et wırd VOT dem Wortreichtum SCWAaANL, der leicht azu führt,
da{fß INnan T1 1e] redet und 1n Wırklıiıchkeit andere Gedanken 1m opfe

130 Vgl das Asketikon des Apa Ephraim be1 B0d2€e; Coptıc Martyrdoms
eic ın the Dialect of er aV (London IX—XAXI, ‚V1-—-LIX, 7—78,
9—230 Koptische Lasterkataloge vgl Müller,; (Anmerkung 129) 48, 59f.,
TI I1 LZT 138,; 148, 165, 20277

183 Johannes VO  - Parallos, (Anmerkung $3: col
139 Johannes VOIl Parallos, (3 (Anmerkung S, col d y 9, col
1' yOuest10ns de T’heodore«, e (Anmerkung 11) 56, IOZ. 150; 264
134 Vgl Jünker, Koptische Poesıie des 10. Fahrhunderts (1906)

319—411; (1911) 1—109, hier 102.
135 uch 1n der altägyptischen Religion ist deutlich der Bufßlßcharakter erkennen.

S1e WAar keinestfalls allgemeın fröhlich und sorglos. DDer Gedanke den 'T’od esteht
schon be1 ihr 1m Vordergrund vgl au Doresse,; DTrO0DOS d’un apo  egme

Diogene el les MOLNES egyptıens Revue de L’histoire des relıg10ns Annales
du Musee Guimet) 128 (Parıs 834—93

1 :4  D Apa T’heophıilos VO  - Alexandrıen ber dıe Buße un:! die Enthaltsamkeıt:
Budge, Coptıc Homulıes ın the Iaalect of er E2ypt London

NSe9 66 —7/9, DD
16
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hatl37 Fasten, Reinheit und Opfer 2 Kor 9,8) gehören Z da-
Zu138.

In der persönlichen römmuigkeıt der Kopten ahm neben der Ver-
ehrung der nge. auch diejenige der eılıgen einen breiten Raum ein
S1ie galten als Vorbild und sollten Z Belehrung der Gläubigen dienen.
z Tugend Wr Mafßstab für alle139 Insbesondere der ONC soll dem
en der Heılıgen nacheifern und 1n ihren T’ugenden (apetH) wandeln140.

Weıter gıilt CDy den egen der Heılıgen erflehen. Am besten geschieht
das, WE INnan ihrem Gedächtnistage ihre apellen utsucht Aus dieser
Mahnung folgt die Bedeutung des Wallfahrtswesens 1ın der Ägyptischen
Kirche Es 1St 1n len seinen Eınzelheiten bisher och nıcht über-
blıcken, da 6S sıch 1n erster Linıie auf mehr Okaler un: 1Ur teilweıise auf
gesamtägyptischer ene abgespielt haben dürfte141

Dıe etzten ınge
Aus den vorstehenden Abschnitten erhellt bereits dıe Bedeutung, die die

etzten Dınge für die opten en Damıt erweısen S1e sıch als gute
Bıbelchrıisten, enn die christliche Heılslehre 1st eın irdiıscher Tugend-
spiegel, sondern welst 1n erster Linıe darüber hınaus auf (J0tt und
die wiıgkeıt hın Die irdiıschen Verhältnisse rhalten naturnotwendig
sekundären Wert, WCLN auch der Christ sıch natürlıch hıer auf Erden
bewähren soll, WI1IeE Ja auch dıe thık der koptischen Schriften eutlic
zeıgte.

37 Eusebios VO  } Kaıisareı1a in Kappadokıen ber das kanaanäische Weıib kop-
tische Version): Budze; merkung 136) . 1D Se9 33—43, 5—85

13 Crum, ( merkung 113) Nr. 168 Or Mönchsregeln;
Pergament aus

139 Vgl das en der Heılıgen Eusthatıos und IT’heopiste; ein griechisches
Orıgıinal steht dahınter Budge, Coptıc Martyrdoms eic ın the IDialect of
er Egypt London XAIX-—-XXI, ‚V-LI),; 2—27, 356 —80] Diese beiden
Heılıgen wurden VO  ' den Kopten sehr verehrt. Der Verfasser ihrer Vıta 11l beweıisen,
da{f nıcht 1Ur be1 den alten Heılıgen der Bıbel, sondern auch be1 den Christen der
turbulenten Spätantıke vorbildliıche Iugend finden sSel. Vgl auch Mupvyser,
(1896—1956), 72 des Iro1s Saınts Feunes Grens chez les Goptes me. nıcht
erschienen) Les Cahiers Coptes No (Kaıro 1T

140 Vgl dıe Katechese Apa Pachöms be1 udee, Coptıc Docrypha ın
the Dalect of er aV London LVII—-LX, 6—706, 2—8

141 Apa Pisenthios VO: Berge I’sent1 Ooptos ber den Heilıgen Onophrios
auf 113 des Begınn dieses Aufsatzes zitierten Werkes versucht Amelineau
dıie Ex1istenz dieses Heılıgen bezweifeln. HKr ECIMAS jedoch keinen TUnN:! ZU-

geben) ÜdYe: Mıscellaneous Coptıc Texts ın the Dialect of er Eg2ypt
London 1206—16 Als grolße Woallfahrtsorte ber Ägypten hinaus sSind
eigentlich 1LLUTr das Menasheılıgtum vgl Drescher, Apa Mena Publications
de la Socıiete d’Archeologie Copte, 1lextes et Documents (Kaiıro 1946)] und das Heılıg-
U: der KYyros und Johannes Menuthis ( = Abuüugır) [vgl Herzog, Der
am denult “O  S Menuthıs Pıisciculi. Festschrift für Dölger (Münster 1. WW

117-24| Bedeutung gelangt.
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DiIie opten WIssen, dafß S dıe Strafe (RKOAaCIC) für dıe er und die
uhe (aranayecıc) für die Gerechten geben werde142

Das Gericht entscheı1i1det darüber. och auch der Sünder ist nıcht völlıg
verloren. Die Strafen en einen zeitlichen Charakter143 Das dürfte die
gangıge Ansıcht SCWESCH SeIN. Die rage 1st NUur, WT den Strafen wlieder
entrinnen kann und WerTr der ewıgen ernichtung (Schwert und Feuer)
teilhaftig werden wird.

Ks geht also dıie "ÄATOoXATAOTAOLG TOAVTOV. DIe opten scheinen 3E
n1i1e einer endgültigen Entscheidung gelangt se1N, WeTLT doch och
gerettetL werden annn und Wer nıcht och teiılen S1e dieses Schwanken
auch mıt anderen Christen. Denn schließlich geht jer eın Geheimnis
Gottes, das durch die Offenbarung nıcht gelüftet worden ist. Dennoch
War den Kopten das oft zitierte errenwort Von Mt 10,42 immer wieder
eine Aufforderung, 1n jedem Falle auf (Giottes Barmherzigkeıt en
und keinen Sünder endgültig verloren geben .

Wollte INall sıch das Geschehen ach dem irdıschen ode und dem
Gerichte näher vergegenwärtigen, boten sıch neben den knappen Aus-

der kanonıschen Bücher eine Anzahl Apokryphen (spätjüdısche
Apokalyptik!) a die eıl selbst bereıits altägyptische Vorstellungen
verarbeıten jene Vorstellungen Von der Topographie des Jenseıts und
dem Totengericht, die Vomnl en FEinzelheiten der alten aägyptischen (Jottes-
vorstellungen festesten in den Herzen der Menschen dieses Landes
verankert 11, und die na er auch 1n die christliıche Zeit hinüber-
FGLLIGLG och wırd INall wohl zwıischen der auch nıcht Sanz einhe1t-
lıchen ehre der Theologen und der auf einzelne Orte und Landschaften
beschränkten besonderen Volksirömmigkeıt unterscheiden mussen. Das 1STt
nıcht immer leicht; zumal Datierung und Lokalisierung erst be1 dem
kleineren el der erhaltenen koptischen Literatur siıcher durchgeführt sind.
Unbedingt beachten 1St aber, InNnan auch be1 ungewöhnlıchen Lehren
nıemals ganz dıe Biıbel vergaß. Man exegesierte auf diese Weıise appe
der schwer verständliche Angaben der Heılıgen Schrift glaubte a1so
nıcht, ihren Boden verlassen 145

14 RBeide bleiben nıcht auf der BErde Wer den iıllen des Herrn erfüllte, wiıird in
Seinem Reiche gut aufgenommen. Nur dıe Sorge für die eele ist 1m en des
Menschen VO  - Bedeutung [SO ein Gedicht be1i Jünker; Koptische Poesıie des

ahrhunderts (1906) hier Nr 11 Berlin T5 und Nr 10 Berlıin 96
auf 224—35].

14 Deutlich ausgesprochen 1n den »Ouestions de T’heodore«, C (Anmerkung 11)
21 So9 84, 120, 180 s

144 Der Kreuzestod des Herrn gibt den Chrısten reudigkeıt JTage des
Gerichtes, dıe 1mM Gegensatz der Furcht der Heı1i1den steht |»Ouestions de
I’hegodore«, (Anmerkung 11) 28, 87 De9 126, 197/ dazu das Herrenwort VO  -

Mirt 23 21 22
14  en Ks ist och iıne Aufgabe der Zukunft,; ıne Geschichte der koptischen 1bel-

CXCHCSC un! ıhrer Methoden schreıiben.
16 *
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och eine Vorstellung ann INan wohl auch als VO Kleros durchgängig
anerkannt betrachten Na diejen1ige VO Feuerfilu1s*1*6, den jede
Seele ach dem Verlassen des Le1ibes überqueren 147 Der Süunder
leidet 1el ıhm und verbrennt zumındest teilweise. Nur dem Gerechten
1sSt dieses Feuer WIEe Tau, zumal dıe Engel seinem Schutze herbeıieillen1*8,

1el Fle1ifß wurde auch auf dıe Feststellung der zeıtlıchen Reihenfolge
der etzten Kreignisse verwandt. Was geschıieht unmıiıttelbar ach dem
irdiıschen Tode, und findet das Große Gericht endgültig statt ?

Die Vorstellung VO Amente, dem Jenseits ach altägyptischer Lehre:
spielt hıer eine große Rolle Nach der Überquerung des Feuerflusses
erreicht INnan diese Stätte. Die Süunder und Nıchtchristen kommen auf jeden
Fall dorthin Je nachdem 1n die verschiedensten, jenem Orte lokalı-
sierten Strafen. Die Chrısten und Gerechten hıngegen gelangen elinerse1lts
gleich VOT Giottes hron ZUT Anbetung andererseıts aber auch ZUIN Amente

gJeWIsseE Strafen14°? Man WAaTr sıch wohl klar darüber, NUur weniı1ge
Heılıge neben den Maärtyrern würdıg sind, ohne vorhergehende
Reimigung VOT Giottes Antlıtz treten und 1n seinem Paradıese weılen.
uch der Chriıst 1st Sünder und nıcht völlıg gerecht. .

Im Gericht (1im ale Josaphat) schließlich folgt dann die (zumiıindest
zunächst) endgültige Scheidung zwischen den Gerechten und den Süundern151.
Die TIränen der miıt denjenigen des Sohnes und der

14  — I)Dan 710 spricht schon VO:  - einem TOTALOG TUPOG; vgl NV-YCiICHL Der
Feuerstrom ım Fenseits. Eıne Fenseitsvorstellung ım pharaonıschen, koptischen UN
mohammedanischen Älgyp ten Archıv für aegyptische Archaeologie (1958) 263 pr

Hammerschmidt, Altägyptische Elemente IM Roptıschen Chrıstentum OSt
(1957) 3—50; Jler 2—44; ( M Edsman, Le bapteme de feu Acta Sem1-
narıl Neotestamentici Upsalıensis (Leipzig-Uppsala dieses Phänomen
1n einen weılten en hineingestellt wıird

147 Weniger äufig 1st ein Meer (MNEAaTOC) VO:  - Feuer gedacht, das 1113)  —j auf
dem Wege ZU ale des Gerichtes uüberqueren MU: vgl das Asketikon ApaEphraims be1 Budge, Coptiıc Martyrdoms eic ın the Dialect of erEg2ypt London AIX—-XXI, LV1-—-LIX, 7—718, 409—30]

148 Vgl dem Vorhergehenden Kyrıiull VO  - Alexandrien GE d. (Anmer-
kung 6_3 58

14  _ Ps 24,9 gab Anlafß dieser Überlegung: OÖNYNGEL TOCELC SV LOESL,
he1ßt 1n der ersten Hälfte des ZSENANNTLEN Verses.

15 » Ouestions de I’heodore«, merkung 11) 19, 32 8 SDe9 89, 11 De9 129
174 S.9 206 a Apa Kyros betont, da{f3 keinem Fleisch Grerechten oder Sundern
das Feuer dieses usses Erspart bleibe Wer auch 1Ur einen lag quf Erden weıle,sSEe1 eiIn Sunder [vgl seine Vıta, VO' ADa Pambö überliefert, be1 Budge,Coptıc Martyrdoms eic In the Dalect of er E2ypt London XIX-—-XXI,LA — LII1,; 8—306, 281 —89]

68 Sehr interessant 1st eın Hınweis der Sunder auf den Satan als ihren Verführer.
Dieser kann sıch nıcht entschuldigen und WIrd mi1t Apk 20, 10 1n das Feuer-Meer
geworfen, das VO:  - cChwelie und Pech brennt |»Ouyuestions de I' heodore«, CC mer-kung }1) 02 104, 154, 276| Demnach könnte nıcht die trafen 1mM Amente leiten,da Ja selber bestraft ist Schenüte der Große spricht auch VO'  ® dem ew1igen 'Tod
für die Sünder, der nıcht otfe der Schlachtung, die nıcht den 10d bringt der
ual un! Verdammnis, die nıcht vergehen Apk 9,6; Grohmann, Die ım
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nge vermögen die letzteren nıcht VOL dem Amente und seinen Jenern
bewahren Der Verdammungsspruch des Vaters S1e 1st selbst für

die Maärtyrer und die Anachoreten und önche schrecklich anzuhören
schlımmer als die Strafen selbst152 Der opte hat die größte Angst
VOT der möglıchen Beschämung 1m ale Josaphat, falls se1In wirklıches
Denken und TIrachten nıcht seiner außeren Erscheinung ENtSPrLICHL* S,

Bezüglıch der Gerechten, die mıt dem Kreuze auf der Stirne gekenn-
zeichnet sınd, wırd aber auch auf die Neuschöpfung der rde verwıiesen.
Gleich anschließen. das Gericht kehren S1e in eiIne SaNz CuH“c Welt
zurück. Die alte 1St Von dem Gericht vernichtet worden (zumindest die
sichtbare Oberfläche)*??.

Immer wıieder wıird auf die Bedeutung dieses Gerichtes hıngewlesen, 1n
dem jeder ungeschminkt bekennen und ber sSe1In en Rechenschaft aD
egen muß155

Auf (rottes hron und auf dıe iıh: anbetenden und die ıhm dıenenden
nge gingen WIr bereıits 1in den vorhergehenden Abschnitten e1n. Hıer sSE1
auf die irdıschen Gerechten hingewılesen. uch diese dachte INall sıch 1n
(sJottes Nähe und 1n eliner bestimmten Reihenfolge aufgestellt. Wıe be1 den
Engeln stehen Jer überall milıtärische Bilder Hıntergrunde. Es sınd
immer einzelne Scharen der Abteilungen geENANNLT. Natürliıch divergieren
1er dıe Ansıchten der einzelnen Schriften ber dıe Rangfolge dieser
Scharen erheblıch. och Sind immer wıieder die gleichen Personenkreise,
die 1n (Giottes Nähe gerückt werden. SO €e1 Z Beıispıiel, bevor INall
ZU Vorhang, also VOT den sıch dahıinter befindlıchen hron Gottes, gelangt,
trıfit INan zunächst die unschuldıigen Kınder, die Herodes totete (sıe Lragen
TEe1 Kronen Chrıstos, der Jungfräulichkeit und des
Müärtyrertums), die grohen gekrönten Miärtyrer, dıe Propheten, Patriıarchen,
den Gesetzgeber (Moses), dıe Rıchter, alle Mönche, alle Jungfrauen (mit

och Note 15

Athiopischen und Koptischen erhaltenen Vısıonen Apa Schenute’s WonN Atrıpe ZDMG
67 (1913) 187—20/; 1in Kapıtel 31 och hat sich ine derart radıkale Auffassung
nıcht allgemeın durchgesetzt.

15  D3 »Ouestions de T’heodore«, V (Anmerkung I1 62—66, 4—05, 4—55,
7=—8 Zum Schlufß wird AT Ehrfurcht VOT den Priestern als Vermittlern der
Sakramente und damıt letztlıch des Heıls aufgerufen. DDai derartige Mahnungen
ZUT Ehrfurcht nıcht eın rhetorischer Art .9 zeigt der Fall der 1n den Kanal
geworfenen Kleriker [Nr 76 ın KTrqause; Apa Abraham DoN Hermonthas, ern
oberägyptischer Bıschof 600 (Phılos I)issertation Berlın 11|

4105 Vgl dıe Katechese des Apa Pachöm be1 Budge, Coptıc pDocrypha
In the Dialect of erV London LV1I1—-LÄA, 6—76, 2—8)

15 »Ouestions de T’hegodore«, (52 Anmerkung 11} S59 06, 140, 226 5.
155 Vgl dıe koptische ersion der Predigt des Johannes leiunator VO:  - Konstantı-

nopel ber dıie Buße und die Enthaltsamkeıt 11 BA AA udge, Coptıc
Homuilıes ın the Dialect of er ay London 1—45, 47—9 es
menschliche Fleısch, das jemals auf en WAaäl, wıird auferstehen ZU Gericht
aMMNTE wırd selne 1ore öfinen, un! der 'Lod wırd weggehen vgl das Asketikon des
Apa Ephraiım be1 Budge, Coptıc Martyrdoms ın the TDalect of pper
Egypt London XIX-—XZXI, LVI — L1AX, 7—18, 409—30|
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Palmzweigen 1n ihren änden), alle orthodoxen Bıschöfe und dann alle
englıschen Heerscharen unmittelbar VOTL dem Vorhange1>6,

Natürlıch wurde auch in Ägypten dıe rage der Auferstehung von den
1oten dıiskutiert. Über die Auferstehung des Herrn und die spätere Nach-
folge der Christen auf diesem Wege herrschten keinerle1 Zweıftel Schwierig-
keiten machte dıie rage ach der Gestalt der auferstehenden Chrısten
Miuiıt dem Apostel aulos Kor 15,44) sah INnall den Auferstehungsleib als
geistlıch (TVELLATLXOV NMNIKON) Er ermangele des irdischen Fleisches
un seiner Beschwerden Trotzdem handele sıch be1 jenem geistlıchen
€e1 das gleiche Fleisch (aNA& Téica.pz NOIDION T€) Das wıird als
ein menschliches Forschen übersteigendes Mysteriıum bezeichnet. Der
Verursacher dieses Auferstehungsgeschehens 1st Gott. HKr alleın bringt das
fert1ig, SCHAUsSO WIeE Hr AdUus dem Samentropfen den SANZCH Menschen eNTt-
stehen lasse 157

ırche und AÄAmt
Dıie 7 8 und ihre Ämter be1 den opten großes Ansehen

Das olk sah in ihnen SeINe eigentlıche MmMı1t seinen Sorgen und Nöten,
aber auch seinen Freuden und Sehnsüchten, vertraute Obrigkeıt während
die eigentliche, römisch-byzantinische erwa  g meıst qals Fremdkörper
empIiunden wurde, der 1mM Verein mi1t hellenistischen Grundherren eher ZUT

Bedrückung der Ägypter beitrug Krst mıiıt der zunehmenden Koptisierung
auch der Verwaltung nde der byzantinıschen Herrschaft, insbeson-
ere in Oberägypten, scheinen siıch da dıe Verhältnisse andern.
och wird INnal ruhıg dürfen: Die eigentliche Heimat für die Ägypter
Wr ihre Kıirche, die Ja mindestens se1iIt 451 auch 1mM theologischen Gegensatz

Byzanz stand Das gilt 1n erster Linıe für dıie Mönche und Anachoreten,
aber auch für den Weltkleros, der 1L1UT in der Anfangszeıt des Mönchtums
in einem Gegensatz diesem stand

Was erwartete INaln denn in PTSIET Linie Von einem Bischof? Daß
die ÄArmen lıebe und 1n diesem inne seine SaNZC Herde ohne Ansehen der
Person welde. Nach Möglıchkeıit sollte seinem prenge Nnistammen
und natürliıch nıcht Jung sSe1n. Magıstrat und Volk haben ein Vorschlags-
recht; dem ach Möglıchkeit VO Patriarchen stattgegeben wırd1>58 In
Zweiıtelställen entscheidet das 1L.0s, oder der Patrıarch chıckt auch selner-
se1Its einen gee1igneten Menschen, WECNN sıch 1n der 1özese selbst nıcht der
rechte Kandıdat finden ä1lt. Stets 1st die orge für seine Herde, insbesondere

15 NT: VO:  - Alexandrıiıen 7 merkung 7) 11,65
15  . »Agathonıkos VO'  - 1 arsos«, Anmerkung 25—28, 81—83
15 Vgl den Bericht, W1e das Oolk den res  er Jesaja ZU Bıschof wa und

ihn ach Alexandrıiıen Z.UT (OIrdination ZAU Patriarchen bringen äßt Der Patriarch
auch dem Antrag ])Das Gleiche geschieht mit seinem Nachfolger, dem

Anachoreten Apa Aaron, der alle eih__en VO: Lektor nachholen MU: |Panüte,
Geschichten VO:  n den Mönchen der Agyptischen Wüste, be1 Budge,
Miscellaneous Goptıc Texts ın the Dialect of er aV London Zl — AIV,
LVI-LIX, AXALIV-—-CLUVI, 432—502, 48—10
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für dıie bedrängten Armen, die wichtigste Aufgabe des Bıischofs. Pneu-
matische Fähigkeıiten werden nıcht Von iıhm verlangt. Der Visionäre Bischofd,
der seine Schäflein vernachlässigt, steht dem einfachen, aber ireuen
Hırten

aiur verlangen diese hohen kiırchlichen Würdenträger Ww1e auch der
Patriıarch selber ach dem egen der großben Mönche und Anachoreten,
dıe ein en der Heılıgung führen und oft als Pneumatıiker und Weise
ıhren Rat und ihre Hılfe für die Angelegenheıten der Kırche und des Landes
überhaupt darbieten können16®%.

Das gleiche gilt natürlıch auch für den einfachen Presbyter und Pfarrer
Ireue 1im Hırtenamt, auch dem etzten Schaf gegenüber, steht ber allem161.
Dem res  er steht auch alleın dıie Binde- und Lösegewalt und natürlıch
alle Sakramentsverwaltung. Damıt unterscheidet sıch grundsätzliıch von

dem unter ıhm stehenden Dıakon 162
Jedwede AÄArt von Simonie, insbesondere der Erwerb kiırchlicher Hırten-

amter auf diesem Wege, werden immer wıieder schärfstens verdammt. Hs
scheint > da{fß derartıge Mißstände Zzeitwelse recht häufig waren?®3.

uch auf dıe Verwaltung, Erhaltung und ehrung der Kırchen-
schätze 1Sst achten. Nur für dıie Nöte der Armen, ihre rnährung, also
dıie Almosen, darf s$1e verpfänden. Vor aller sonstigen selbstsüchtigen
Benutzung der Kirchenschätze wırd SCWANL., Nur eben ihre Verwendung
1im Falle der Hungersnot ZUT Speisung der Armen steht dem egen
(Gottes164.

(Gjewarnt wird der Presbyter auch VOLT der wiederholten Darbringung des
euchariıstischen Opfers einem JTage Christos se1 einmal gestorben.
anc. dieser Pfarrer feierten offenbar der Vomn den Gläubigen mıiıt-
gebrachten Gaben dıe Kuchariıstıie mehrmals einem .139e; also
schnöden Gewinnstes willen 165

In koinobitischen Mönchskreisen wurde auch stark das freıie
Anachoretentum polemisıert. Es kam immer mehr ab, zumal, seitdem dıe
Klöster endgültig dem zuständıgen Bischof unterstellt und dieser
vielfach A4aus ıhnen DiIie Gefahren der freien Askese, 1NS-
besondere dıie leicht amıt verbundene Ruhmsucht VOL den Menschen der
Umgebung, werden gegeinelt?9S.

159 Kyrıull VO:  e Alexandrıen (7D A, d. (Anmerkung De9 60
160 Der Patrıarch heophıilos (  5—4 und der pachömianısche Generalabt

Horsies10s, merkung 13—15, 67 n
16 Apa Horsies10s, Anmerkung { 20, 75
162 Vgl Denzinger,; Rıtus orzentalıum CODLOTUM, , SYTOTUM et ANMENOTUM ın

adminıstrandıs sacrament1s (Würzburg 100
163 yAgathon1kos VO  $ 1 arsos«, d. Mer:  ng BZE 89
16 y»Agathonikos VO:  a 1 arsos«, A, (Anmerkung 7) S5f:; 02
165 »Agathonıkos VO  - 1 arsos«, d. d. merkung 36, 092f.
166 yAgathonıkos VO:  » 1 arsos«, d. (Anmerkung S17, 03 Zur rage der

Kanones, die hinter der Verhaltensweise den kırchlıchen Ämtern gegenuber stehen,
vgl Krause; Apa Abraham DOoN Hermonthas, eın oberägyptischer Bıschof 600
1—11 (Phılosoph. Dissertation Berlın un die dort angegebene Literatur.
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En tout et DOUT tout

phonse Raes

La salınte Lıiturgie de Jean Chrysostome, patrımolıne relig1eux de Lant
de peuples orıentaux, OUuS est ans quı subı inevıtable-
Ment L’evolution des Pour reirouver SO  - intelligence premiere e1
estimer valeur durable, reqgulert etude attentive dans LOuTtes
SCS partıes. (Yest Passasgc de Lıiturgie ans lequel apparaılt unNne
eXpress10n, obscurcie SO  - ‘9 qucC OUS voudrions CONSaCrer CCS
quelques

Le recit de la ernlere Cene AVCC celu1 de L’institution de l’Eucharistie
estT acheve. Au rıte byzantın, le pretre dıt alors O1X basse Ll’anamnese
Par laquelle il rappelle la memoire de la MOTT, de la resurrection du second
avenement de Jesus-Christ, Du1s, haute VO1X, pendant qu’’ıl el  eve les Salnts
OnNs du paın du VIN,; s’ecrie (en traduction lıtterale): «Ce quı esSTt

Vous (pris) de quı esT Vous, OUS ’offrons ata panta 93 dıa
Danta: selon LOUT DOUFr LOULT. » Le peuple repond: «Nous Vous louons,
OUS Vous ben1issons, OUSs Vous rendons Srace, Seigneur; OUS Vous
demandons, Dieu.» Pendant chant le pretre recıte O1X basse
l’epiclese Par laquelle il demande ere celeste d’envoyer SON Esprit SUr
CCS OnNs

abıtues chant, recıt DPreTEe; les pretres les fideles
de rıte byzantın N y volent general dıfficulte 'Tout semble claiır:
le don de L’Eucharistie faıt Par Notre-Seigneur, L’offrande u OUS POUVONSfaıre de don, louange reconnalissance POUr LOUT cela, finissant
Par humble supplication. vouloir traduımire CCS phrases SENT cependant

certaıne gEne, DOUTC qul connaiıt l’histoire de CCS LEXTLECS, l’indicatif
«T1OUS offrons» ,  est pPas tellement SÜür; eHet, certaıns documents des
plus ancılens, donnent le partıcıpe «VOUS offrant»: a1NS1 le fameux codex
Barberiniı SICC 2206 de la du sıecle.

Admettant lecon, la phrase 1a d’autre verbe principal quUC celu1
du chant du peuple 179“ Vous offrant cela, OUS Vous louons OUS
Vous remerc10ns. Cette solution rend cependant la Construction de Ll’anam-
PSP irreguliere. Le premier partıcıpe «falısant emoıre de le second
«K«VOUS offrant CCS dons» SONT relies pPar duUuCuNe cConjonction,

quı est pas normal; maI1ls elle fire avantage SCNHNS de la
phrase l’expression «en LOULT POUr LOUL» qu1 s’accouple mal l’ıdee
d’oblation, PECUT es lors rattacher grammatıcalement la phrase sulvante,

l’ıdee de louange de reconnalissance qu  >  elle exprime. Le SCIS de ’ tout
L’ensemble SAdDNCIA
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En effet,; qucC sıgnıfle l’expression SICCYUC KAT T AAl Öl ATa ?
Elle PTECSQUC autant de traductions quUC de traducteurs Prenons hasard
Voicı la meditation du gran Nıcolas 00 «Et le preitre aJOoute

elevant la O1X 'Tes ONs venant de munıficence, est LO1 YJuC OUuS
les offrons POUF LTOUS et POUr LOULT bıen») Le Couturier.,

COMPOSC excellent manuel de lıturgie POUr SCS eleves du Seminaire
de Saılnte Anne, tradulsait «En TOULT + Partout OUuUSs Vous
ofirons Quı1 eST Vous de 81 Vous»? Lesage disaıt IN1ICUX
«CYest est Vous, est de esT Vous quC OUS Vous offrons

TOUL ST POUF tout»®
La VEeETS1ION slave est Jlen capable d’induire ETTICUur RORn KC/AM

AVEC la poss1bıilıte de prendre le PITCIMILCI ProNom POUF masculın pluriel
de Il faut resolument dıfference OppPOSCTTALL

distinguerait lesn les choses PU1ISOUC le DSICC deux NeUfres
Maıs taut-ıl CONSETrVeETr dıistinction les CIIn prepOS1ILLONS
GL ÖL  X9 gardant chacune SCI15 precı1s ? Qui1 eut regarder COTr-

lıturgıes Coptes, AdUrT. le plaisır de renCcContirer Lro1s1ıeme prepositk10N
JS A XL ÖL E, AL /LÄXOL, qQuUC Renaudot traduisaıt
latın PTCMICIC fO1s « 1 ua LUIS ON1s t1b1 offerimus Pro omnıbus,

«secundumpropter ST omn1ıbus», uLle deuxieme fo1s
9 e PCI 9 et omnıbus»* Comment GCes CITCON-
STLAaNCES de INAanleIC d’avantage, de de faveur, de heu de

peuvent-elles determiner chacune PDOUTF S()1 ensemble Ll’offrande
Qu1ı est mMOMent ans la lıturgle, il est Das facıle de le de-

Cette CXPICSS1ON au pas renCconftrer ans le Jangage profane;
elle Sire d’orıgine d’usage lıturg1que, elle alt EeuUX
membres, 1l aut Sanls doute Olr elle seule 1dee, celle de
totalıte, de plenıtude On traduira ONC Ce est Vous, le tenant de
Vous, OUuSs Vous ?’offrons TOUL E1 DOUI LOULT; En TLOULTL
et DOUT LOUL OUS Vous louons, OUS Vous benissons OUS Vous

De falt, reNCONTre CXPICSS1ON rattachee ”*actıon de TGLHGEGIET
ans d’autres FeXTEeSsS lıturg1ques En quelques-uns Dans le Pontifical
SYIICH, C  ‘9 l’ordination, du sous-diacre patrıarche,
achevee, 11l unec PI1CIC d’actiıon de Dar

phrase «Nous Vous rendons 2  ‘9 Diıieu LOUL-PU1LSSANLT, CN SC

LL ÖL T VTO, OUS louons C glorıfions nom»? Et l’expression
membres revıent ans PFr1CICc la OINIMMUNNON

deigneur, OUS Vous chantons, OUuSs Vous ben1ssons, OUS Vous

La Dıivine Laturgıe möedıitee (Amay 5. 44
> C0ours de Laturgıe grecque-melchıite 111 (Parıs 157

La Sa1NnTLe Messe selon les OVN1ENLAUX (Parıs 02
Ren (Parıs 68 et. 105

Denzinzger; Rıtus Orzentalıum 8! ürzburg 13 18 26
86 08 127 140 147 157 272
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glorıfions, OUuSs Vous rendons gräce XT TOAVTO. XL ÖL TAVTO. X.AXL SV  D
TGın

Dans la lıturgie syrıenne, maronite malankare renCcontfre
eXpress10n, dans le rıte byzantın, l’anamnese Kepiclese:
Comme touJjours, l’anamnese rappelle d’abord la emoire des mysteres
de la VIE du Seigneur. Icı elle s’acheve pas Par offrande maı1ıs Par

supplication: «Car peuple heritage Vous supplıent, CL,
Vous AVECC Vous, le CO disant.» Le peuple poursult: «Ayez

pıtie de 1OUS, Dieu ere tout-pulssant, dYCZ pitie de NOUS. } Le pretre
reprend: «Et OUS aussl, deigneur, quı IeCUu gräace, OUS Vous
remercions KATX TT OE ÖL TAVTO. Le peuple repond: «Nous Vous
louons, OUS Vous benissons, OUuSs Vous remerc10ns, OUuS Vous eman-
ONS! Oyez propice, Seigneur Dieu, AaYCZ pıtıe de OUS eXaUCeZ-NOUS>»“.

On dUrTt. remarque d’abord quUC ans idee d’offrande esT
absente®; ensulte, qu«C express1ion na nul besoin Vetre rattachee 4dUuX

Jouanges remerciements eXprimes dans le chant du peuple, COININE
le proposaıit POUTF le rıte byzantın, mals qu  elle refere SaJmnls dıfficulte e
necessairement l’acte de gratıtude exprime Par le pretre cConscıient dA’avoir
FEeCu grande gräace. Pour eclairer davantage petit probleme
confrontatıon AaVOCC la lıturgie egyptienne dans SO  e representant le plus
authentique, la lıturgıe de Salnt Marc, OUS paralit tres utile. Icı, le pretre
apres QaVOILFr faıt emoire des mysteres de la VIeE de Notre-Seigneur, finıt
Ll’anamnese Dar uUunNnec evocatıon du Jugement dernier: quand 41 viendra
DOUTF jJuger les Vivants les POUTFC rendre chacun selon SCS UVTITES.
Le peuple poursult: «selon miser1icorde, NOn selon 110S peches». Le
pretre reprend plutöt continue priere: «Vos choses prises VOS dons,
OUS les offertes devant Vous.» Suit l’epiclese®.

Icı1, l’offrande PCU importe gu  elle SO1Tt passe selon la manıere
PTODIC l’Egypte mals SaJnls l’expression KT TTT Sdlls I’hymne
« Nous Vous louons y LO

Comparant les tro1s rıtes C OUS arr1vons schema:
F byzantın ‚ syrıen , egyptien

Faısant emoire de la 1idem 1idem
MOTT, de la resurrection,

du second avenement,
6 Lanne, Le YAan Euchologe du Monastere AanNC 28, 212

AnaphdSy ome 22 119, 219, 242
15 seule anaphore syrıennNe qu1 parle d’offrande dans L’anamnese est CcCe de

Jacques. Cec1 rTee probleme part QUuU«C NOUS ferons bıen de DPas meler
celu1 quı NOUS OCCUDC 1C1

Brightm 133 7 Ren 156
Nous n’1gnorons Das la presence du KT TAVTE. er de ’hymne ans d’autres

anaphores egyptiennes; LLOUS CITFOVYONS DaSs JUucC solent des elements primitıfs
de l’anaphore egyptienne.
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byzantın SYFICH
OUS Vous supplions JUSCZ-110US
AYyez de OUS selon 1LISCT1-

corde
OUS Vous offrons yan IeCu Kt OUS Vous

CCS ONs OUuS Vous FTeINETITC10ONS offert Ces ONs
En LTOULT DOUTF LOULT En TOUT POUFr TOUL
Nous Vous louons, Nous Vous louons,
Vous ben1ssons Vous benissons
Vous TEINETITC1IONS Vous reINerCIONs

Que ’offrande des ONs DasSs nNeCE:  me le XL CN

esTt PIOUVC suffisamment par le rıte D’autre Part, CXPICSSION
Elleentraıne derriere elle I’hymne du peuple «Nous Vous louons

rattache nNnetritement PrImM1ILLVeEMENT l’acte de remercıiement CXPDIIMC Par
le preire confirme Par le peuple On pPOUrraıt leur enchaine-
ment PCU «KS1N1C fine dicentes» des Latıns appelle NeCe  ment
le Sanctus

Le SYTICH ST ONC de loınm le meıilleur; OUuS laisse cependant
perplexe On explıque DasSs les PITCIMNILCIS IMOTS «Et OUuS Qui1
SONnNt les autres ont dü parler auparavant ” Ensuılte, 11 est CUHTICLIX

de LrOouUVver Uu1Llc CXPICSSION de gratitude CHVEOIS Dieu Cet endroit de la
hlıturgıie. La1lissons de Cote la finale du chant du peuple: «eTt OUS demandons»

PCUL sıgnıfler 11C1 quuLlle preparatıon l’epiclese quı SUN1  —+ immediate-
ment On PEUL ' imagıner qu fO1s constituees ’anamnese GT T epiEIese,
l’une Par L’autte, acTte de reCONNAISSANCC, Samlls obje PFCCIS, SOI1LT
(018| hıntercaler les deux Il faudraıt conclure qu«C OT: aCctTe est
anterieur l’anamnese l’&piclese INO1INSs aa cette derniere, qu’'1

DPar etre suffoque Dar s Cet ACTE forme la DI1I1-
LLVOC, princıpale essentielle de anaphore orlentale auraıt INCINEC

onne SO  - 110 sacrıfıce chretien Qu1 POUTFr etfe appele
eucharistie A0 actiıon de Cette hypothese CTE ILUSC

Dar SYFICH Jacobite de L’Inde appartenant l’aıle protestanlLısante de
l’Eglıse des Mar- I’homıites**; 1IN1als SCS PICUVCS SONT PCU CONVAaAlINCANTeES.

auraıt-ıl DasS un solution plus sımple, INCHLC S1 elle resout Das
TOUT le probleme ? Dans qu appelle la Messe Clementine,
Dar le Lıvre des Constitutions Apostoliques, OUusSs lısons ananl-

Lg « Nous ONC de SCS souffrances, OUusSs offrons Vous,
Ro1 Dieu, selon SOI commandement Daın CANCcE, Vous CI-

de quC Vous U daigne OUS jJermetLLrc de OQOUS PIC-
SECENTET et de celebrer culte Et OUusSs Vous

11K Danıel Crıitical UdYy of Prımitive Liturgıes, especıally that of
+ Fames (Tiruvalla
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demandons » s SUult l’epiclese*?. Entre celle-cı l’anamnese OUS LrOUuU-
ONS bel jen actı1on de gräce Ont l’objet est 1en determine.

Comme le compıilateur prend SOUVENLT SOM 1en la 'Iradıtion Apostolique
d’Hıppolyte, OUS POUVONS retirouver ans document de la
premiere moıitie du IIIe s1iecle. Voicı la version latıne «Memores 1g1itur
mortis resurrect1on1s e1us, offerımus tiıbı eT calıcem, gratias
agentes qula NO dignos habuıstı adstare COTamı tiıbı miniıstrare.
Et petimus miıttas Spırıtum »13

Ces deux documents tres anclens OUS offrent priere eucharıstique
prononcee Dar le celebrant, Sans interruption chez Hıppolyte, AVCC
la seule interruption du Sanctus dans la Messe Clementine. epuls lors,
plusieurs exclamations du diacre du pretre des chants du peuple SONT

o’inserer differents endroits de l’anaphore, autres QUSS1 apres
’anamnese. 11 faut eftet quC SONT les interruptions quı ONTt
provoque la recıtation O1X basse d’un certaın nombre de prieres, quUeC
les paroles dıites haute O1X SONT celles quı ONT resiste le MIeEUX GEl
vahıssement des chants. Aiınsı, le pretre Oorjental AaurT. oulu CONSCTVeET la
proclamatıon aquelle il remerclaıt le Seigneur de lun QaVOLr permı1s de
celebrer invıtaıt les fideles s’assocıier SCS sentiments. L’objet premier
de gratitude ayant ete perdu de VUC, 11l SCTAa transforme objet
plus general, indetermine. OUuUr le riıte byzantın 1l faut
qu'’ıl ete impossible de supprimer le chant du peuple ONC egalement
les INOTS XT TOVTO. quı l’ıntroduisalent, meme lorsque le pretre voulu
MmMeLre plus grand relıef SOM d’offrande Dar des paroles qu1 le
soulıgnalent CI1GOIe davantage. Le chant du peuple o1t etre tres ancıen
pulsque les Coptes V’executent AI aujourd’huz 11O11 Das
arabe ma1ıs STG

La redaction du actuel etant qu  elle CST, peut s’empecher
de O1lr ans la proclamatıon du pretre de rıte syrıen le chant du peuple
quı repond bloc erratique perdu ”’anamnese l’epiclese. Pour

quı est du rıte byzantın, le cho1x eux interpretations:
1en preferer le particıpe «Vous offrant» Joindre le XT TOAVTO.
chant du peuple qu’'1 introduit, 1en apres le verbe l’indicatitf
«MNOUS Vous offrons» pomt intentionnel OMIMMENC Uu1llece nouvelle
phrase AVCC OT TT quı continuera ans le chant du peuple

Brightm
Botte, La Tradıtion Apostolıque de Saınt Hıppolyte LOQF 20 (Münster 1. W

16
Burmester,; T’he Greek Kirugmata, Versicles Responses an Hymns

ın the Coptıc Liturgy (1936) 30
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Der TI1Ie des 1SCNO1IS Ssamuel VO  ; Jerusalem
den Kaiser heodoros 11 VO  z Athiopien

VOo November 1865

Vonmn

arl Heinrich Rengstorf

Im a  C 1863 kam zwıschen dem Kaiser Theodoros (Tewodros) I8l
von Äthiopien und England einem ebenso elgenartigen WIEe Jangwierigen
und folgenreichen Konflikt. Er führte schließlich dazu, da{f3 die englische
Regierung 1m Wınter 1867/68 en Expeditionskorps dem General
SIr Robert apıer entsandte. Dieser schlug ach einem arsch 1n das
Innere des Landes das Heer des Kaisers, das infolge innerer Wırren des
Reiches in seiner Zahl und 1n seiner Kampifimoral geschwächt und überdies
völlıg unzureichend bewafinet W: Aprıl 1868 Dre1 Tage später
machte der Kaiser, der sıich Ar Verteidigung 1n die starke Bergfestung
Madgdalaä zurückgezogen hatte, durch einen Pıstolenschufß den Kopf
seinem en selbst ein Ende, als die Engländer ber die Mauern 1n die
Festung einbrachen und erkannte, dafß nıcht blofß jeder weıtere Wıder-
stand sinnlos WäTl, sondern da{fß auch das Spiel SEINES Lebens verloren
hatte?. Für Äthiopien bedeutete dieser Ausgang des Konfliktes den Begınn
einer langen Zeıit schwerer Machtkämpfe und geradezu anarchischer F
stände, die das and den and des Untergangs brachten?. HKrst ach
Zwel Jahrzehnten, Kaiser Meniılek Ir kam langsam einer
Besserung der Verhältnisse sowohl 1m Innern als auch ach außen SOWIE
1n deren Folge ZUr Überwindung der Krise.

den Konflikt zwıschen Theodoros I1 un der englıschen Önıgın
Vıctorıa un seine Gründe braucht für Jetzt nıcht des näheren eingegangen

werden, zumal darüber, SOWEeItT CS sıch als nöt1ıg erweıst, ohnehın spater
seinem Ort och sprechen se1n wird. Ebensowenig bedarf schon
dieser Stelle einer Beschäftigung miıt der Persönlichkeit des alsers miıt

Einschlufß SeINES Charakters, seiner Anschauungen und Ziele und seiner
Regierungsmethoden; auch azu wiırd, SOWEeIt die ra erfordert,
gegebener Zeıit das Wıchtigste SESAYT werden. Zunächst genugen einıge
allgemeıne emerkungen, Was das eine wie das andere betrifft

Die einzelnen Berichte über dıe englische Expedition finden siıch Jjetzt zitiert
be1 Honeyman, Letters from Magdala an Massawa Bulletin of the
John Rylands Lıbrary (1962) 0-59; dazu och Bechtinger; Ost-Afrıka
Erıinnerungen und Miıscellen aAUS dem abessinıschen eldzuge VWıen

7u den historischen Perspektiven VO  - Madgdala vgl Rubenson, OoOmMe
Aspects of the Survıival of Ethiopian Independence ın +he €er10: of the CYramöböle for
Afrıca Unwersity College (’Addıs ’Abbaba) Review (1961) 68 A
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In der populären IL .ıteratur erscheint eodoros I1 als albwilder und
als ypus habgierigen, jJähzornigen und blutdürstigen I yrannen, ja
als ( 46 Gestalt MIt geradezu teuflıschen ügen, auch WC zugegeben wird
da{3 SC1INCIN JunNSCcrCch Jahren WEILT überdurchschniıttliıche agen
erkennen heß und aktıv kirchlichen en teilnahm In diesem
wirken sıch MIt Sicherheit Ressentiments auUS, die ıhren rund den DCU-
lıchen Demütigungen aben, die siıch C6 Anzahl europäischer Christen
VON se1iten des alsers SCIHNCH etzten Lebensjahren hat gefallen lassen
iINUusscHil I diese Ressentiments sind verständlich aber S1IC haben olge,
da{fß der Kaliser Ma{lstäben wıird dıe ihm nıcht gemäfß sınd
Vor lem wird e1 nıcht berücksichtigt, daß der Kaiser C1in Kınd SC111CS

Volkes, da{f 1L1LULT langen und schweren Kämpfen SCALIOE Stellung
gekommen und daß ZWAATr Christ, aber eben eın europäischer Christ
Wr Es wırd aber auch nıcht einmal die rage gestellt, ob überhaupt
der Lage Wal, auf Cin kolonıialistisches oder auch scheinbar kolonıialistisches
Verhalten europäıischen aC anders ICaARılCICHN, als 6S Falle
SC1INCS Konflikts MmM1t England hat Nıcht vVon Kuropa, sondern WIC

eanspruchen kann Von Äthiopien her betrachtet, stellt sıch deshalb
das ild Theodoros 11 vomn vornhereın anders dar, als die populäre
Laiteratur darbietet Es wird nıcht fre1 Von entstellenden Flecken und
Schatten; aber WIird sachlicher und damıt auch gerechter; vollends WENN
INan bedenkt, dieser Kaıiser den unabdingbaren Voraussetzungen
des modernen Athıiopıen gehört und WeIit darüber hinaus den Voraus-
SsetzunNgenN der Entwicklungen ZSaNnz Afrıka EKıne obje  VE
Geschichtsschreibung wıird deshalb auch nıcht darum herumkommen, ıhm
zuzugestehen, dafß Rahmen SCINCT Verhältnisse und öglıc  eiıten
yohne Zweiıfel C1inN oroßer Mann« war®

Was 1U  - den Konflikt selbst betrifit annn be1 dem Hınweıis SCHL

Bewenden haben, dafß sıch der Kaiser durch dıie englische Öönıgın tief

SO Lıttmann, Abessimen (Hamburg 62 Zur hıistorıischen Orijentie-
runll vgl Jones Monroe, Hıiıstory of Ethiopıia OUxford
“19955) E Ullendor{if T’he Ethiopians An Introduction Gountry an
People London 82890 ( Z Jesman, T’he Ethiopıan Paradox London-
New ork-Naiırobı1 60 ToNıken der eıit heodoros vr wurden publı-

VO:  - Lıttmann The Chronaicle of Kıng eOdore of Abyssına, 1 (Princeton
1902; 1Ur amharıscher Text); it. Übers Moreno: Rass stud et
(1942) 7 a80], ondon-Vıdaılhet IChronique de T’heodoros 11 Ro:1 des Roıs
d’Ethiopie d’apres MANUSCYLL orıgıinal, T exte amharıque et traductıon
francaıse. 1 I8l (Parıs 1905)] und Fusella ILa YONACAa Imperatore
1T eodoro II dı Etıop:a Neapel OT59)] Vgl auch Flad, wWOo re
Abessinien der Geschıichte des Kömgs T’heodoros und der Mıiıssıon NLie seiner

Regierung 5 I1 = Schriften des Institutum udaicum Le1ipz1ig 12/13 -
e1pZ1g das Werk 1ST insgesamt dreimal erschıenen das TS Mal 869
Basel be1 Spittler (ın Band), C111 zweıites 877 Leı1ipzıg be1
Dörffling Francke (ın ‚We1 Bänden) und das drıtte Mal 887 der cNrıften-
reihe des Instiıtutum udaıcum (1n WE Bänden) Diese Erinnerungen siınd
VO  - Feller Anm benutzt
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gekrän fühlte, weıl sS1e selbst bzw. weıl ihre Regierung einen persönlichen
Brief VOoN ihm S1e nıcht beantwortet hatte4, Er hatte als Souverän und
als Chrıst die Freundschaft und die Hılfe einer chrıistlichen, und ZWaLr einer
protestantischen, Herrscherin erbeten und fühlte sich mıiıt ecC m113-
achtet. eine Enttäuschung Wr größer, als sıch nıcht 1LUFr politisc.
und wirtschaftlıch, sondern auch 1ifeNNc ein1ges VO1 seinem Briefe erhofft
hatte Unglücklicherweise Wr eLIwa gleichzeitig schweren pannungen
zwischen dem Kaiser und einigen christlichen Glaubensboten gekommen,
dıie durch dıe Vermittlung des anglıkanıschen Bıschofs Dr Samuel Gobat
von Jerusalem, eInNes gebürtigen Schweıizers?, und 1n Verbindung mMi1t der
anglıkanıschen Church Mıssıonary SOocıety in London ein1ıge Jahre ZUVOLS,
SOSar unftfer lebhafter Zustimmung des Kaisers, 1m ande eingetroffen

und, zunächst durchaus günstigen Vorzeıichen, eine vielseıtige
evangelıstische Wırksamkeit hatten beginnen können. Unter ihnen
auch mehrere Brüder AUus der Pılgermission Von St Chrischona be1 asel,

mıit Famlıilıe, darunter auch ann Martın Flad, Von dem 1m fol-
genden immer wieder die ede Nabel wiırd, mit Frau und Kındern®. Was

Berichten ber diese pannungen erhalten 1st, stellt CS außer rage, da{f3
S1e einem erheblichen eile durch Unüberlegtheıten und Ungeschick-
iıchkeıit ein1ger Missıonare entweder überhaupt verursacht oder aber doch
mıtverursacht wurden, Handlungen, die 1Ur 4aus Mangel Einsicht der
Miıssionare 1n iıhre Sıituation erklären sind?. Mag das einmal geweckte
Mißtrauen des alsers die Miss1iıonare dann auch och durch g_
schıickte Intrıgen vVvon drıtter Selite geschürt se1n?8 be1 der SAaNZCH Art des
alsers konnte CS nıcht ohne weıtreichende Folgen bleıben, WCLLN sich
Un abermals durch europäische Überheblichkeit brüskiert fand?®, und 168
och 2 VAU durch Kuropäer, die ebenfalls miıt England verbunden
Von hier aus Yrklärt CS sıch denn doch wohl auch, WeNN der Zorn des
alsers den englıschen Konsul Cameron und dıe Miıssıonare 1n

4 Übersetzung des Rriefes bei H.- Feller, Martın Tad. Fın Leben Für bes-
sınıen (Gießen-Basel 2195306) 78£. (in der Folge zıtiert KeHET Die Übersetzung
uch be1 Flad, re In der Mıssıon den Falaschas ın Abessimen
(Gielßen-Basel Z

D ber vgl |Heıinrich T’D1eErSCH;| Samuel Gobat, Evangelıscher
Bıschof In Ferusalem. Sein Leben UN 1rRen, meıst nach seinen eigenen ufzeıch-
HUNSEN (Basel [Heinric. A hıersch;| Samuel Gobat, MILSSLONALTE
Abyssınıe er eVEquE a Ferusalem. Sa 7E et SOn UU Traduıit Ilıbrement de l’allemand
Dar Aug Rolliıer (Basel SCHhOöNY., Samuel Gobat, evangelıscher Bıschof
ın Ferusalem (Basel vgl auch PanKhurst; 210104 Cultural Hıstory
(Woodford Green  SSCX 1=52; SM ChOojnackt; Some Notes Early
T ravellers ın 20D10 Universıty College (*°Addıs ’Abbaba) Review (19061) 82 b— 85 d.

Vgl och Anm 28
ber die VO  -} St Chrischona AdUus getriebene »abessinısche Miss10n« vgl

Fr Veiel, Dıie Pılgermissıon D“O:  x St Chrıschona 1540—1940 (Basel [31?.
Vgl darüber die Mıtteilungen be1 Feller 81ff.
Vgl FPeller 83
Vom Psychologischen her 1St gleichgültig, ob mıiıt Recht oder nıcht
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derselben Weise traf und iıhrer gleichartigen Behandlung führte, als ob
S1e eine homogene feindliche Gruppe waren, obwohl dıie iıhnen vorgeworfe-
DE  e » Vergehen« galnz verschiedener Art und Uunter sıch nıcht 1n einem
usammenhang standen.

Über dıie Repressalıen, denen dıe Genannten Jahre lang ausSgeSeELZL
und dıe nıcht selten dıe Grenze des T’ragbaren erreichten; 1bt CS

Berichte verschıedener Art, darunter solche des bereits erwähnten Chrı1-
schona-Bruders Johann Martın lad und selner Frau Paulıne lad Der
Bericht VOoN HFrau lad lıegt 1n einem Tagebuch VOTI, das S1e während der
zweıten Hälfte der Gefangenschaft VO Frühj)ahr 1866 geführt hat:
umiia also auch die Zeit in der S1e Von ihrem Manne WAal, we:ıl

der Kaiser 1mM Aprıl 1866 Eıinbehaltung selner Frau und selner
Kınder mıiıt einer abermalıgen persönlıchen Botschaft die Önıgın ach
England gesandt hatte, eine Reise, VonNn der Eerst ach mehr als einem a.  re
zurückkehrte1®. Nach diesen Berichten 1sSt den Gefangenen verschıe-
denen Zeiten recht unterschiedlich Zeıitweise wurden S1e sehr
unwürdig behandelt, und mehrfach standen S1e 1in unmıittelbarer odes-
gefahr Es gab aber immer wıieder auch Perjoden,; denen ihnen den
Umständen ach eidliıch 9INg. Bemerkenswert ISt allen Umständen
die Haltung des alsers der etzten Zeıt Unmiuittelbar VOTLT der Befreiung,
als schon es für den Kaıser verloren WT, drängten dıe Höflinge be1 iıhm
auf die Exekutierung der Gefangenen. In dieser S1ıtuation stellte sıch der
Kaıiser VOT S1e und he{ß iıhnen nıchts geschehen. SO hat ihnen etztlich
och selbst das Leben gerettet*
er eigenartig 1sSt auch dıie unmıiıttelbare Vorgeschichte der Sendung

Martın ach England durch den Kaiser, Vonl der gerade eben schon
dıe ede War lad selbst berichtet darüber etwa WIE LOLSHES: Sobald die
englische Regierung VON der mıllichen Lage ihres onsuls Cameron und
der übrıgen europäıischen Gefangenen 1m Gewahrsam des alsers heo-
doros erfahren habe, selen VONN ihr energische Schritte ihrer Befreiung
eingeleıtet worden ; auch habe S1Ee keine Kosten gescheut, die Fre1i-
lassung der Gefangenen SC WI1eE möglıch erreichen. on
Junı 1864 SE1 en Abgesandter 1LammenNns Rassam!®$ mıiıt ZWel Begleitern 1n
assaua (Meswa oder Maswä) eingetroffen, dem Kaiser eın eigenhändiges
Schreiben seiner Könıgın mıiıt der Bıtte reigabe der Gefangenen SOWIeEe
Geschenke überbringen. Der Gesandte habe sich sofort brieflich
den Kaiser gewandt, eine Audienz zZzu erhalten: indes habe CL, auch auf
weıtere Schreiben hın, keinerle1 Antwort bekommen. Erst nde 1865 habe

Vgl Feller OFE 19ff.
0& Vgl Feller 152
1 © Vgl Feller 08 ff7.
13 Von ihm STammt der zweıbändige Bericht Narratıve of the Brıtıish Mıssıon

eodore, Kıng of Abyssıinıa. Waıth ot1ıces of the Countrıies traversed from Massaouah
hrough the Soudan, the Amhara an back AÄAnnesley Bay from Magdala z  —.
London
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ıh der Kaiser Sanz plötzlich Wissen lassen, möge be1 ıhm erscheinen.
Darauf hıin SE1 dıe Gesandtschaft aufgebrochen und Januar ofe
glänzend empfangen worden; auch sejlen alle (Gefangenen ireigelassen und
Rassam übergeben worden, mı1t i1hm das and Z verlassen.
Der Kaiser habe aber dann angefangen, CHe Bedingungen stellen, un!
unmıittelbar ach dem Aufbruch Z Ausre1se, dessen Termın der Kaıiser
selbst festgesetzt habe, selen die (gefangenen ErNEeuTt ergriffen, 1n Ketten
gelegt und Kaiser zurückgebracht worden. Darüber hinaus selen
aber auch die englischen Gesandten, als S1e sıch be1 dem Kaiser verabschiıe-
den wollten, festgenommen, entehrend behandelt und ihres Eigentums
beraubt und später ebenfalls mıiıt Ketten gebunden worden. Das es
berichtet Flad indessen nıcht, hne verschliedene Male betonen, der
Kaiser habe für Rassam eine ausgesprochene Sympathie den Tag gelegt
und ıhm mehrfach se1in Wohlwollen erkennen gegeben, und ZWAaTr bıs
zuletzt, [ bis hın Befreiung und Selbstmord des alisers. ber
seine eigene Aufgabe als Gesandter ach England Sagt Flad selbst, der
Kaiser habe dem, W3as durch se1n völkerrechtswidriges Verfahren mıiıt der
englischen Gesandtschaft bezweckte, durch eine persönlıche Intervention
in London och besonderen Nachdruck verleihen wollen. Er wünschte
eben, Voxn der englıschen Regierung mıiıt Handwerkern oder Technikern und
mıiıt Gerät versehen werden, polıtısch und milıtärisch stärker
werden, und benutzte dıe in seinen Händen befindlichen Europäer 1mMm tıle
sSe1INES Landes als Geiseln, möglıchst 1e] erreichen.

Dies Verhalten des alsers wird 1Ur derjenige merkwürdig nden, der
s mMmiıt europäıischen ugen betrachtet und nıcht bedenkt, welcher Vorteıle
sıch der Kaiser Von seinem Standpunkt AUSs beraubt hätte, WECLN keinen
Gebrauch Von der öglıchkeıt gemacht hätte, sich muittels des Faustrechtes
ZU Beherrscher einer bereıts ziemlich verfahrenen Siıtuation machen
vollends, da sıch doch für einen schwer Grekränkten hıelt, der eine ent-
sprechende Wiıedergutmachun: könne. In Verbindung hıermiıt
wird 1n gewIisser Weise auch verständlıch, WECNN sıch der Kaiser seliner
Intervention 1n London ausgerechnet Martın Flads bediente. Nach den
bereıts zıt1erten Berichten VOL ihm selbst W1E Vonl seiner Frau WAar der
Kalser ıhm VO  3 jeher wohlgesinnt SCWESCH und atte ihm früher mehrfach
Beweise für se1n Wohlwollen und für sein Vertrauen gegeben Aus diesem
Grunde darf CS auch bestenfalls als ein Nebenmotiv für seine Wahl ZU
(Gresandten gelten, da{fß3 der Kaiser seine Frau und seiıne Te1 Kınder als
Unterpfand für eine schnelle Abwicklung se1INES uftrags und VOL allem
auch für seine Rückkehr in die Gefangenschaft ehalten konnte1*.

Was 1U:  — aber 1n jedem Falle rätselhaft bleıbt, das 1ST der plötzlıche
Umschwung 1n der des alisers gegenüber der Gesandtschaft der
Könıgın Vıictorıa 1m Dezember 1865, nachdem S1E nıcht weniger als

Fläd zıtiert selbst ine entsprechende Außerung des Kaisers ıhm gegenüber
1 Zwölfre ın Abessinıen (s Anm 11 3 Anm LE: vgl auch Feller 101

17



226 KRengstorf

achtzehn Monate lang nıcht einmal der Kenntnisnahme gewürdigt hatte
Martın Flad berichtet*® der Kaiser habe be1 dem Empfang der Delegatıon
be]l Hofe Rassam als iıhren Anführer MIt Geschenken geradezu überhäuft.
Er stellt das lediglich LteSt: g1bt aber nıcht auch einen plausıblen rund für
den überraschenden Wandel 1n der Haltung und dem Verhalten des alsers

Erstaunlicherweise 1st auch zwıschen den Zeıilen nıchts nden, Was
INa dahing_ehend verstehen oder deuten könnte, da{fß nüchterne real-
polıtische Überlegungen ‚5 die den Kaiser azu veranlaliten, seine
Praxıs plötzlıch und gründlıch revıdıeren. Der Vorgang
wird och undurchsıichtiger, WEeNnNn INnNall auch 1in echnung stellt, da{ß
der Kaiser Ja weni1ge Wochen später seinen Standpunkt eEernNeut radıkal
anderte und nıcht 1Ur alle se1ine Zusagen bezüglıch der Gefangenen annul-
lıerte, sondern 1Un auch und och umfassenderen Kepressalıen
gegenüber der englischen Regierung or1ff. Nıcht einmal dıe Annahme, hıer
habe das 1 emperament des alsers den usschlag gegeben, reicht ZUT

rklärung AdUus,. Mag der Kaiser wırklıch eidenschaftlich und schwankend
un deshalb oft unberechenbar SCWECSCH se1n hat CS mıiıt Sicherheıit
verstanden, klug und geschickt andeln, zumal iıhm Klugheıit WI1IeE

Geschick nıcht gefehlt hat1® Es mussen also doch wohl gSanz außer-
gewöhnlıche Umstände SCWESCH SCIN; die den echsel in Stimmung und
Verhalten des alsers urz VOT Jahresende 1865 bewirkt aben, Umstände,
die jedenfalls für den Kaiser selbst den Charakter des Außergewöhnlichen
gehabt haben

Wahrscheinlich bietet dıe Lösung dieses Rätsels der persönlıche TIEe
des bereıits an 1SCHNOIS Dr Samuel at VOIl Jerusalem, dessen
Orıginal erst kürzlıch wıeder aufgetaucht 1STt. Es handelt sıch eın bischöf-
lıches Handschreiben den Kalser, das VO November 1865 datıert
und mıiıt dem großen bischöflichen Papıiersiegel Gobats versehen ist17.
uch der Umschlag 1STt erhalten mit ıhm wenıgstens der obere eıl
des (erbrochenen) Briefsiegels. Ausweislıch seines nhalts 1St das Schreiben
seinem kaıserlichen Empfänger durch einen persönlıchen Kurier des
Bischofs Von Jerusalem Adus zugestellt worden. Es sollte seine Bestimmung

allen Umständen bıs Miıtte Dezember 1865 erreicht aben, und ZWAaTr
gewIsser, als dem Absender be1 der Lage der ınge sehr 1e] daran

lıegen mußlte, daß der e sehr SC 1n die an des alsers kam
Leı1ider hat sıch bıs heute nıcht teststellen lassen, WI1IE der 16 dıe Kata-
strophe des Kaisers 1m prı 1868 hat überstehen können und auf welche
Weise überhaupt ach Deutschland und in den Hande gekommen 1St

1 5 Vgl Feller 09 (Erinnerung Flads)
16 Vgl dazu L1ttmann, Abessinıen, 61f.

Vgl dıe beigegebenenbildungen Die Inschrift des jegels lautet: IHE SEAL
SAMUEL BISHOP JERUSALEM 1546

18 Der Brıef wurde auf der Buch- und Graphik-Versteigerung des Buch-
un Kunstantiquariats Wolfgang Brandes (Braunschweig) D 964
Nr 3138 verste1igert un VO:  - MI1r erworben. Nachforschungen ach selner Her-
kunft sind eingeleıtet, en aber bis jetzt nıchts ergeben
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Eıne deutsche Übersetzung dieses Briefes findet sıch der
Bıographie Samuel Gobats VOILl 12e78C Seine edeutung
für dıe vorübergehende Freilassung der Gefangenen durch den Kaıser WwIrd
indes weder aller Form festgestellt och auch L1LLUTr angedeutet Der 10grap
wünscht lediglich Leser möchten bemerken, welcher Weısheıit
(sobat sıch für die Gefangenen verwendete und auf 'Theodoros Gewissen
wırken suchte«*?, und scheınt, dafß be1 diesem atz Brief Auge
hat Für den Leser 1ST die selbständıge Herstellung der eziehung allerdings
dadurch erschwert, dafß der deutschen Übersetzung die Namen der
Chrischona-Brüder, auf die x für dıe rkenntnıs der S1ıtuation des Briefes
besonders ankommt, nıcht SCNANNLT Ssiınd Es erscheıint daher als sinnvoll
den Brief SC1INCIN orıgınalen Wortlaut veröffentliıchen und damıt den
Versuch verbinden, ıhn SEL Bedeutung für den Ablauf der
etzten ase des OonMlıkts zwıischen eodoros 1{1 und der Könıigın
Vıctoria VOon England würdıgen
Der Briıef lautet WG folgt**
(Umschlag)

10
Hıs mper1a. Majyesty
'Theodoros
Emperor of Abyssınla

eX SeIite 1
1E

Hearıng from Liime Lime of Your ajesty
kındness the INCN, whom SCENT you SOINC aASO

teach YOUr people useful arts Al owledge, V1IZ Bender
Waldmeyer, enzlen IC take favourable OppOrTunıt

than. yOou for such kındness and send you essing
wıth the that continually DIay for Y our MajJesty
that, dsS God has made yOou miıghty kıng earth He INaYy
D1IVC yOou rule hıs fear an love, usLice
anı® that you INAaYy also obtaın through
OUT ord and Savı1o0our Jesus Christ the day
of Jjudjement

'IThe Bearer of thıs letter frıiend eodore
Beke, whom commend VOUTr attentLiOon and

ST ODLerS CR 456 f
19 T ’ ATeTScCcH; 426

An Orthographie und Interpunktion des Briefes wurde nıiıchts geändert
177
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(Seite
protection. He has SCCH the distress of the wiıfe anı the
children of Mr Stern and of the other relatıves of the Englısh
prisoners in yOUur COUNLTY, especılally of Consul Cameron’s
mother, who had Just died of grı1e before he eft England, and
moved Dy Compassıon he has ireely undertaken
Abyssinla, supplıcate Your MaJjesty be mercıful Messrs
Stern, Cameron, Rosenthal EIC LOrg1ve them theır offences,
d yOou PTray that G(0d INaYy forgive YOU, an sSer them
lıberty, that they INAaYy bless yOou

Mr Theodore Beke has nothıng do wıith the Queen
her OVErNMENL; 1t 1$ from christian love anı benevolence
that he undertakes thıs long an per1lous Journey, relyıng the
goodness of Gr0d and Your Majesty’s magnanımıty for
free pardon; wherefore cordially unıte wıth hım 1n
entreating yOUr MuayJesty, for sake, dSs SErVant of God,

(DSeıite
NaYV, for the sake of the ord Jesus Christ, cShow those
prisoners an let them iree., that the CI Y of their POOTF relatıves
and children INaYy NOT ascend heaven agaınst Your Majesty.Ihe glory of kıng 18 show9 and dry the

of the
gaın commendiıing frıiend Theodore Beke Your

Majesty’s favourable an gracC10us attention
remaın

1re
Your MayJesty’s MOSEL dutiful, INOST humble
an MOST obedient SErvant

Jerusalem 28th Nov 1865 Angl Hıerosol.
(Samuel Gobat)

jege
Der TIE unterscheıidet völlıg sachgemäß ZWeI Gruppen VOoONn Gefangenen1m Gewahrsam des alsers. Die Gruppe bılden die Chrischona-

Brüder, die teıls die en 1855/56 (Flad, ayer; Bender, Kıenz-
len), teıils 1858 (Waldmeier, Staiger, Brande1s) durch Bıschof Gobat,der dıe Lage hatte sorgfältig rkunden lassen, ach Äthiopien dırıgiertworden> und ZWAar mıiıt der Aufgabe, die Bıbel verbreiten und ach
iıhrem bekanntzumachen bzw sıch der 1ssıon unter den Falaschas,den schwarzen Juden 1m Lande, wıdmen. Dies Letzte gilt VOr allem für
dıe erst 1858 Ausgesandten; doch WAar auch Flad schon bald Sanz 1n dıe
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Arbeit den Falaschas übergegangen?!, Als zweıte und besondere Gruppe
neben der der Deutschen wırd 1n dem Briefe annn die englıische
Hıer erscheinen neben dem unglücklichen Konsul Cameron die von
London ausgeschıckten Falascha-Missionare Stern (seit 1859/60 mıt
Unterbrechung durch eine Reise ach England 1m Lande) und Rosenthal

1Ns Lan gekommen). Von ihnen hatte sıch VOT allem Stern
durch verschiedene grobe J aktlosıgkeiten und durch Mangel Vertraut-
eıt mit der Landessıtte das Militrauen und den Zorn des alsers ZUSC-
ZOogen *; aber auch Rosenthal Wr in seinem Verhalten nıcht immer
genügen: überlegt gewesen“*, So diese beiden dıe ersten dus dem
SaAaNZCH Kreıise der europäischen Missıonare, die auf Befehl des Kaisers 1n
Ketten geschlossen wurden?24.

Auffällig 1St natürlıch, da{3 Flad 1n dem Schreiben überhaupt nıcht
erwähnt wırd. Dabei War schon se1t 1854 mıiıt Bıschof Gobat verbunden
un! Von ihm persönlıch für den Dienst 1n ÄAthiopien worden,
und außerdem Wr auf einer Reise des Bıschofs ach EKuropa 1m a  Fre
1858 dessen Begleıiter SCWECSCH und hatte Ende desselben Jahres in
Jerusalem geheıiratet. Indes wiıird 65 seinen guten 1nn aben, WECENN 1n dem
Briefe gerade Name nıcht ZCNANNLT wırd. Ks darf ANSCHOMMECN
werden, dafß CN VOomn selıten Gobats absıchtlıch nıcht geschah Die
Gründe dafür lassen sıch leicht beibringen. EKs wurde bereits bemerkt, da{fß
der Kaıiser Flad SCIN eiden mochte und da{fß ann und Wann Gelegen-
eılıt hatte, ıhm eine Freundlichker erweıisen oder ihm einen
Wunsch erfüllen. Hätte se1n bischöflicher Mentor ıhn und hätte
6r ıh Sar mıiıt besonderer Betonung erwähnt, ware CS möglıcherweıise
dahın gekommen, da{fß der Kaiser ZWaTr ıhn und seine Famlılie freigelassen,
die übriıgen Gefangenen aber weıter festgehalten und doch gemeıint hätte,

habe dem Biıschof einen besonderen UnsC erfüllt. Dem Bıschof mußlte
aber be1l der Lage der ınge daran egen; da{fß der Kaıiser nıcht LUr Flad,;
sondern alle seine europäischen Gefangenen freiließ und ZWAar nıcht
etwa 1Ur der Gefangenen9 sondern auch des alsers selbst wiıllen.
ber darauf wird gleich och einzugehen se1InN.

E Vgl darüber HFlad selbst be1 Feller 66 ft. Kur die Missionsgeschichte 1st
Johann Martın Flad (1831-1915) der eigentliche Vater der Falascha-Missı1on, dıe

bıs seinem ode geleitet hat
A em hatte ein Buch veröffentlicht, in dem sıch in beleidigender Weise

über den Kaiıser außerte: W anderıngs ONS the AaLlLashAas ın AOyssınıa, zogether
zth Description of the Country an ats Aarı0Us Inhabıtants London vgl
auch sein spateres Werk The Captıve Mıssıonary. Be1ing AÄAccount of the CGountry
and People of Abyssınia, embracıng Narratıve of Kıng T’heodor’s Life and Hıs
TIreatment of Polıtical an Relıg10us Mi1ss1ı0ns London O. (1868) 5 deutsche Aus-
gabe Kassel

Vgl darüber un überhaupt ber die Raolle Sterns und Rosenthals 1ın dem
Konfiikt zwıischen dem Kaıser un den Mıss1ionaren die Mıitteilungen be1
Feller 66 und 81117.

24 Feller 90
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Der Brief Gobats den Kaiser äßt erkennen, dafß ıhm nıcht 1Ur die
Sıituation der Gefangenen bekannt Wäal, als iıhm schrieb, sondern auch
dıie Gründe dieser Sıiıtuation und dafß 6S sıch recht verschiedene Gründe
andelte Die Art und Weıse, WI1e der Bischof gerade auch für Stern und
osenthal die Nachsıcht und dıe Vergebung des Monarchen erbıittet, 1St
1n dieser Hınsıcht ebenso aufschlußreich, WI1Ie daß sıch nıcht veranlaßt
{ühlt, eINe entsprechende Bıtte auch der Chrischona-Brüder den
Kaiser riıchten. Er hätte aber wahrscheinlıich, auch 1M 1C auf Sse1nN
persönliches Verhältnis Theodoros 114 nıcht 1n dieser Weıse geschwıe-
SCH, WE SEIN Schweigen nıcht der achlage entsprochen hätte
Der Kaiser hatte früher der Arbeit der Chrischona-Brüder den
Falaschas ausgesprochenes eiallen geiunden *; und 1St nicht anzuneh-
INCI, da{fß sıch daran geändert hatte, als S1e mıiıt den anderen M{Sss10-

gefangensetzen 1e13 Dafür spricht auch, dafß Flad auswählte,
für iıhn ach England gehen Insofern wirft der edoch auch en

SJEWISSES freundliches 1C auf dıie Chrischona-Brüder und iıhr Verhalten?®.
Nıcht weniger wichtig qals das es 1St aber eine weıtere Seite des Briefes

Gobats In selner SaNZCH Aft, die Dıinge anzugreıfen, die dem Bischof
Herzen lıegen, doch auch MI1t einem Höchstma{fß VOI ahrschein-
iıchkeıt VOTraus, dafß der Bischof sıch darüber klar WAal, 6csschl ITheodoros
sıch versehen haben würde, WE seine Gefangenen nıcht bald gut-
willig und vollzählıg herausgäbe. Dennoch 1sSt nıcht damıt rechnen, da{fß3

sıch miıt der englıschen egıerung abgestimmt hatte, bevor l den
Kaiser schrieb. In dieser Hınsıcht 1St nıcht 1Ur der Versicherung Vertrauen
entgegenzubringen, da{f3 der Überbringer des Briefes nıcht auch für dıe
englısche Regierung reiste. Der e g1bt sıch S WIE ISts selhbst als
en christliches und nıcht etwa auch als eın polıtisches Dokument. Wenn
INaDl will, spricht dus ıhm ein Christentum, das dıe Ökumenizi-
tat es Christlichen we1ß, das 1n seinem Kern echt 1st Es ehrt den Bischof
Von Jerusalem, da{fß den christlıchen Kaiser VON Äthiopien 1n diesem
Horizont anspricht, obwohl ıhm auch das ält der rTIe erkennen
bewußt 1St, da{f3 der Kaiıser sıch nıcht verhalten hat und verhält, WIE
Von einem christliıchen Herrscher werden annn

In diesem Zusammenhang 1st daran erinnern, da{fß at dıe Ver-
hältnisse 1im Reiche des alsers Iheodoros I1 dus eigener Anschauung
kannte und da{f3 iıhm auch der Kaıser selbst persönlıch bekannt War Ihm
Warcen nıcht 1Ur dıe Natur des Landes und se1INe wıirtschaftlichen un kul-
turellen Probleme vertraut, sondern auch seine polıtische und nıcht zuletzt
auch seline kırchliche Lage Gobat Wr 1829 selbst miıt einem
anderen Sendboten der Church Mıssıonary Socıety ach Äthiopien SCZOSCH,

der geistlıchen Wiıederbelebung der dortigen bodenständigen Kırche

Vgl dazu Flad selbst be1 Feller 731.
2 6 Er 1m übrigen brieflichen Verkehr zwıschen ihnen bzw Flad un! dem

Bischof in seinem ETSTEN eıl UOTaus
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E arbeıten, un hatte diesem Auftrage erheblıicher Schwierig-
keiten reı Jahre an gewirkt Vertrauen und manche
Frucht sehen und mehr und schönere Früchte dürfen, bevor
durch CC polıtısche Wırren WAar, das and verlassen und das

glücklich begonnene Werk bıs auf die an der eingeborenen
elfer egen; dıe ıhm bereıits zugewachsen waren“®‘ at hat diese
rTei a  5E für die reichste Peri0ode SCIHE1LN Wiırken
angesehen?? Nur Von er 1ST begreıifen, WENN die Aufgabe,
dıe 1e gSESECTZL hatte, Auge behielt und WELnN S1C
iıh: beständig ach ıtteln und egen ausschauen heß dıe abgebrochene
Arbeıit wıederaufzunehmen 15846 wurde als 4 ‘hährıiger Bıschof Jeru-
salem Damıt übernahm CI Arbeıitsfe das praktısch die kiırchliche
Verantwortung für den SAaNZCH Vorderen Orıient für ıh: einschlo{f3 ıchts
1ST verständlıcher, als da{iß Blicke erneun: ach Athiopien gehen hefß
und MI1 Intensiıität bedachte, WIC SC1MN CINSLLIEES dortiges Tätıgkeıits-
feld MIit Leben erfüllen könne
at Wr VON Haus AdUus Basler Missıonar SO Wr ıhm auch bekannt,

Was SEIT 1840 der Pılgermission auf ST Chrischona be1 ase entstanden
War Auf Grund SCIHGT enntn1s der Verhältnisse Äthiopien schiıenen
ihm die Ort ausgebildeten Handwerker-Brüder dıe gee1gNeten Kräfte
SCIN, nunmehr ang Verhandlungen, dıe 1852
persönlıch mıit der Leıitung der Pılgermission ührte, ergaben bald deren
Bereıtschaft, die angetiragene Aufgabe übernehmen?? So kam C5, da{fß
sıch bald C1MN größerer KreIls VoOon Chrischona-Brüdern bereitfand und
sıch ach kürzerer oder längerer Vorbereitung Jerusalem Gruppen
auf den Weg machte; Athıopien die Fußstapfen Gobats
treten

uch das 1e13 sıch der Bıschof nıcht nehmen, den Sendboten MItL
aller Sorgfalt den Weg bereiten. DIe Verhandlungen Ort und Stelle,

denen miıt früheren Muiıtarbeıiter Gobats ı Äthiopien
bereıts Martın Flad beteıiligt War und die Frühjyahr 1855 stattfanden,
hatten VAHEM Grundlage Briefe des Bıschofs, dıe beide mıtnehmen konnten
Es wurde VOIl großer Bedeutung, da{fß gerade diese Zeıt dem damals
3 ‘jährıgen Fürsten K3ssAa ach langen Kämpfien gelang, sıch
saämtlıchen Konkurrenten durchzusetzen und sıch durch den höchsten
Geistlıchen der äthiopıischen irche., den ’Abuna Salamä, qals H
ZU »König der Könige« (negusa nagast) krönen lassen und damıt
SCHHLET. Person die lange Zers  OFTe Eıinheit des Reiches wıiıederherzustellen 3°
at kannte den Kaıiser Von SCIHLCT CISCHNCHN Tätıgkeıt Lande

Vgl arüber Gobats CISYCHCIL ausführlichen Bericht be1 l hrersch bal
22 f

Vgl SC11H Fournal of vee V ears Residence Abyssına Furtherance of
the Objects of the Church Miıssıonary Socıety London 1834 edit

Vgl darüber eij:e 75
3 () Vgl Littmann, Abessinien,
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her31 und SetTzte auf iıhn, der nıcht klug und dem Fortschritt aufge-schlossen WAar, sondern sıch auch als offen für dıe kirchlichen Anlıegenerwies, große Hoffnungen?? Es beruht ohne rage auf einer alten und
vertrauensvollen Bındung zwıischen dem nunmehrigen Kaıser und dem
nunmehrigen Bıschof, WIE S1E sich auch 1in einer gewissen Korrespondenzzwıischen den beiden ausdrückt?3, WCIiN schon 1m Dezember 1855 Flad
und Peli weıtere Chrischona-Brüder VOll Jerusalem aufbrechen un 1m
Maı 1856 mMı1t ihrer Arbeit in Äthiopien beginnen konnten338 .

Es würde we1lt führen, sollte 1U  - auch och auf die Arbeıitsgrundsätze
eingegangen werden, auf die Gobat seine Sendboten verpflichtet hatte,
vollends, WCNnNn damıt e1n Versuch verbunden würde, die rage klären,ob etwa in dem späateren Konflikt eine gespielt hat, dafß diese
Grundsätze nıcht immer und nıcht Von allen Missionaren miıt der gleichen
Sorgfalt beobachtet wurden. ber darauf mu{fß3 doch hingewiesen werden,da{f vorgesehen War, dafß die Brüder keinerlei kırchliche Funktionen voll-
ziehen sollten, Sal keinen Umständen in den Verdacht ZUu geraten,S1e wollten eine Art Nebenkirche 1Ns en rufen. Gobat WTr jeder Art
Von Proselytismus abhold Aus diesem Grunde hat auch keinen vVvon den
Brüdern ordiniert?4; bewahrte S1E VoNn vornherein auch VOT der Ver-
suchung, mehr se1in wollen als das, WOZU S1Ee ausgesandt auf
altem christlıchen Boden Leben ANZUFCSCNH. Es scheint_,_ da{fß gerade11} dieser Hınsıcht zwıschen Gobart und dem Kaıser are Übereinstim-
INUNS bestand35. Jedenfalls stehen dıe Anfänge der Arbeıit der Chrischona-
Brüder 1n Äthiopien 1M Zeichen völlıger Harmonie zwıischen den beıden.
Das läßt sıch unfter anderem dem entnehmen, dafß Gobat cGie Aussendungder ersten Gruppe 1m Dezember 1855 dem “‚eiıtpunkt vornahm,

dem Von dem Kaiıser eine entsprechende persönlıche Benachrichtigungerhalten hatte?®

8a Es Wr gelungen, den Vater des Kailsers VO:  - schweren obsuchts-
zuständen heılen ; vgl darüber iıhn selbst be1 ( HLersch;] O., 145 ff.

3 2 Vgl die Miıtteilungen be1 Feller
3 8 Vgl veıel; 5 O., TE In seinem Jahresbericht VO  =) 1863 hat at seiline

Eindrücke VO:  - dem Prinzen, den als Vierzehnjährigen kennenlernte, geschildertbeı IT A1LeErSch;i d. . O 448) Kın anderer Brief des 1SCHNOIS den Kaiser
VO: 13 Juniı 863 eb 443 ff., ebentalls 1ın deutscher Übersetzung! Es handelrt
sich ein weıithın seelsorgerliches Schreiben.

33 Vgl dazu Fankhurst, 20D1G An Independent Country ıN the Era ofVasco da (zama tudıies Developing Countries Plannıng Economic
Development (Warschau 104 Deq dazu auch Beke, T’he Brıtıish Captıvesın Abyssınma London 1867; “1869); Dufton, Narratıve of Fourney throughAbyssınma ın 1862 1863 Wıth ENALX the AÄAbyssınıan Captives QuestionLondon

3 4 Vgl Feller 10 SOWIE 305 VOT em aber 1n Gobats Jahresbericht VO  3
1863 seine diesbezüglichen Bemerkungen be1 LARIEeTSCH. A, ( 448 f.

Feller 45
36 Veı:el,; a.,. O 4T
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Ks Wr schon davon die Rede, da{f zwıischen dem Kaiser und Bıschof
G obat en persönlıches Vertrauensverhältnis bestanden hat, das 1n Gobats
eigene Wırksamkeit 1n ÄAthiopien zurückreichte un: das Von diıesem ebenso
bewußfltt gepflegt wurde, Ww1ie der Kaıser selnerselts auf seine Erhaltung einen
gewIlssen Wert legte Es 1St Sanz offenkundig 165 Verhältnis, das der hıer
veröftfentlichte Brief AT Voraussetzung hat Wäre nıcht der Fall,
würde das irgendwıe ZU Ausdruck kommen. Es 1St 1m übriıgen 1€e8s Ver-
hältnıs, das HUn auch erklärt, WI1IeSO der Brief dıe Wiırkung haben konnte,
die se1in Verfasser VonNn iıhm erhofft hatte. Es spielt dabe1 keine Rolle, da{fß
dıe Wırkung des Briefes tatsächlich DUr zeıitlıch begrenzt WAar. ber hat
seine Wiırkung Es 1St doch ohl dieser TIeGobats heodoros
der, WCNnNn auch LUr vorübergehend, jenen Umschwung 1m Gemüt und 1m
Verhalten des alsers sowohl gegenüber England als auch gegenüber seinen
Gefangenen 1m Dezember 1865 hervorgerufen hat, der sıch bisher als
rätselhaft darstellt.

Weder dıe Gründe für den ErNCuULCN, nunmehr negatıven Stimmungs-
umschwung des Kaisers, nachdem zunächst der Bıtte Bıschof Gobats
entsprochen hatte, können ebentfalls 1er untersucht und aufgehellt
werden, och auch die TUnN: für dıe folgenreichen Veränderungen 1m
Persönlıchkeitsbilde des alsers während seiner etzten Lebensjahre. SO-
weılt dıe geschichtliche Einordnung des 1Jer veröffentlıchten Briefes
geht, bedarf aber dessen auch nıcht. - Es genugt allerdings für eine volle
Würdigung dieses Briefes nıcht, WECNN 1I1all sıch darauf beschränkt, in ıhm
den Schlüssel ZU Verständnıis einer bisher nıcht verständlıchen Entsche1-
dung Theodoros’? I1 erkennen. Was der Brief abwirft, 1st wesentlich
mehr. Darüber ZU Schlufß och einige Worte!

Vielleicht ist das Bedeutsamste diesem Brief,; dafß einN1ges Licht
auch auf die ratselhalite Persönlichkeit des alsers Theodoros I fallen
äßt Kr sılt weıthın als CIn Mann, der 1n seinen höheren Jahren en qua-
lendes Bıld relıg1öser und moralıscher Verwa  osung bot Unser TIe 1ST
gee1gnet, diese Meınung weniıgstens eın wen1g korrigleren. Das zeigt
eine Sanz einfache Überlegung. Wenn nämlıch dieser re überhaupt die
starke Wiırkung auf den Kaiser haben konnte, die ohne rage gehabt
hat, spricht das jedenfalls dafür, da{fß Theodoros ı81 och seliner
elt geistlıch ansprechbar WAäarL, WEeNnNn das 1n der rechten Weise geschah
Ks sollte 1 übrıgen nıcht als ausgeschlossen gelten, da{fß die Wırkung des
Briefes och dadurch verstärkt wurde, da{fß in der Weıihnachtszeit den
Kaiser erreıichte. ber Ww1e dem auch SE1 Theodoros I1 1St 1m MC
und 1im Kraftfeld dieses Briefes allen Umständen nıcht 11UT jener Böse-
wıicht und Iyrann, als den ıh: seine etzten a  re zeigen, sondern auch eın
be1l aller Unberechenbarkeit und Grausamkeit letztlich weicher und auch
ZU (suten beeinflußbarer Fürst.

DIes 11U:  - darf keinestalls unterschätzt Werdeh. Ks führt nämlıch Uus-
weichbar auf eine rage Von großem Gewicht. TIiese geht dahın, ob nıcht
der letzte rund für das polıtısche WIE für das menschlıiche Versagen des
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Kaisers, das ıh: schlıefßlich 1n einen frühen und schrecklichen Untergang
hineinrı1ı0 und auch für se1n Reich fast den Untergang gebracht hätte, darın
gesucht werden muß, dafi ıhm, zumal ach dem ode selner ersten
Hraus3” und dem nde ihres ausgleichenden und stützenden Einflusses auf
ıhn, einem vollmächtigen Seelsorger un wahrhaft geistlıchen Berater
gefehlt hat Der Bıschof Samuel Gobat 1n Jerusalem hätte beıides se1n
können; aber War weIlt entfernt, länger als einen Augenblick
durch se1ne geistliche Art die Kräfte bändigen können, denen sıch
Theodoros I1 1n seliner unmiıttelbaren Umgebung ausgesetzZt sah Man
wırd deshalb müussen, daß die I’ragık dieses hochbegabten und
bedeutenden Fuürsten doch ohl darın besteht, da{f3 die Kırche se1ines Landes
iıhrem Kaiser 1n einer Zeıit der grolßen Umbrüche, WIE S1e das Jahrhundert
für Afrıka SCWECSCH 1st, nıcht den geistlichen Beıistand und Rat hat elisten
können, deren gerade in seliner mi1t egabung und atkrait gepaarten
Weıichheit nıcht konnte, ohne selbst sturzen und se1n and 1in
seinen turz mıthineinzuziehen.

ä 7 Zu den ehelichen Verhältnissen 'Theodoros’ 11l vgl aıle Gabriel Dagne,
T’he Letters of Emperor T eodros Itege Yetemegnu Ethıiopia Observer (1963/64)115 L7 einen Teilaspekt ZUT Charakterisierung des Kailisers liefert jetzt auch

TIT’ubıiana Theodore d’Ethiopie, Ya-maysa [99 Rass. stud et 19 (1963)5G VWeıter: Pankhurst, T’he Embperor e0Odore of 10D1G 10p1a Ob-
SCTVCT 1964/65) f E A
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Les Iragments de L Asceticon de Ll’abbe Isale de CcCeie
du Valican arabe 71

Dar

oseph-Marie Sauget
Le manuscrıt Vatıcan arabe v ESt Noriulege monastıque aSCETCO-

hagıographique?, copıe Palestine la laure de Saınt-Sabas 885 PDOUFr
certaın moine Isaac du Mont-Sınai2.

Entre des extralts de Jean Cassıen S de Nıl, e collection
reduite d’Apophthegmata P afram., manuscrıit contient 627-178”*)
unNne Jongue secti1on SOUS le NO de l’abbe Isaie de x  v &i 488) On
Connaıt SICC un ser1e de SCIINOMNS ascet1ques de CT auteur®. Une
traduction Syrlaqgue fut executee tres tot4 1 na retrouve
Jusqu’a present quc des fragments sahıdiıques provenant DOUFC la plupart
de EUX manuscrıts du O K s1ecles er or1ginaires du Deir-el-Abıiad®,
11 LOUT hHeu de PCUSCI qu’egalement langue cırcula UnNEeC collection
complete des UVTECS de molne palestino-egyptien®. La tradıtiıon arabe

OUr la description de manuscrit 11 faut 6iHCcOTe CONteNter de la notıice
reproduilte Par Ma1ı dans Catalogus codıcum Bıblıothecce Vatıcance arabıcorum

Scriptorum Veterum LLOVAa collectio, (Rome —“
f Le colophon du manuscrit >“  U pu Dar JT'1ısserant dans Specımına

COdıcum orıentalıum JTabulae in usum scholarum editae Su UTra Iohannıs Lietz-
INann onn XX ITI On TOUVvera egalement la table 54 1a
reproduction du fol 67r La laure palestinıenne de Saınt-Sabas semble QVOIr x  SW

foyer de traduction du SICC arabe; cela EeSSOFT Dar exemple du colophondu Sinar arabe 428 ( sıecle envıron), cf. Blau,; ber einge alte chrıst-
lıch-arabische Handschriften aus Sıinar Mus 76 (1963) 2370

La seule edition SICC quı exIiste Jusqu’’a present est CcCe du molne Augous-t1nos de la laure de Gerasıme, To5 >  O TATOOC NLÖV %BB& ” H6104 AOYOL u MJ°  ei)
1E90600AÄULLLTLXOÜ XELDOYPAXOOU LE XLOVOC, Jerusalem 1911 (Yest edıtion qu ’1]
SCTa faıt renvol Augoust1nos). Une traduction latıne de CCS SCTINONS avalt
deja ete publıee Dar Petrus-Franciscus Zinus, DPrexcglara Beatı Esa1ıae bbatıs ODErQ

VaAEitı ın atınum Venıise (Yest edıtion qu1 est reproduilte
Dar Mıgne dans A() (Parıs Sl

GSL. 165; sıgnale des manuscecrIits du VIIS SIeGIe: le plus ancıen remontan
604

CCr Guüu1lllaumoönt. L° Ascetıicon de Pabbe Isazre Publications de
l’Institut Francaıs d’Archeologie Orientale — Bibliotheque es Coptes — tome
(LE Calire Guillaumont).

Les fragments publıes DAr Gu1lllaumont provıennent PE  6 seuls de
ÄOYOL dıfferents : ß; V 8 $ G I8 L LO XO', KB XY ; XE et XN . 1a recente

publıcation de Arras, Gollectio monastıca ESCO, voll 238-239, Script. Aeth
tt 4546 (Louvaın DOUFLC le volume 239 Arras); revel Vl’existence
d’une version ge ez des AOY OL B Y eTt FeE dernier recension dıfferente) al-
trıbues curlieusement Macaıre, Ephrem et Moise de Scete
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recueıllı elle quelque chose de SOI heritage lıtteraire” En attendant
inventfaıiıre complet SOIT dresse du dossıier arabe d’Isaie, la

etude ProODOSC d’analyser le recueıl du Vatıcan arabe XI 1 INanu-
unNnec Iragmentaıre de SCS UuVICS, du 1il

LIrouve Cire contribue augmenter L’interet le temoın le
plus alnlCIleMN CONDNU IC Jangue, 11 offre ans arrangement
orıgınal unle d’anthologie Isaie

Ce recueıl PCUL divıiser partıes
1627 (Yest partıe seule quC le Par lequel

ouvre la ectLi10n al y} HS J9 A e {& \.«o_j S
VOo1lcı les LTECCDPLES du anba Isaie Au JeEUNCS mOoment

iıls PNTITENT ans la VIC ONaSLIQUE Cet ensemble d’avertisse-
de conseıls d’ordre aSCET1QUE est CONSLILUC, JC

le MONTIre ailleurs® Dar la TeCULLION des OYOL ( Z selon
la NumMerotatıon de l’edition d’Augoust1inos

142 Une double de Lamentations, introduite chacune
Dar rubrique passe-partout: y A .n‚w‘ 3 J 99 [Extraits]
des discours du anba Isaie. Encore inedites G euUuX DICCECS
ONT deja ete ans les collections ascet1ques grecques?®.

1/ Le Passasc la seconde eit la troisieme partıe
faıt Sanls avertıissemenTt La fin de la seconde des Lamentations
est SU1LVIC immedıiatement d’un fragment (le LUMECTO de la NUumMeroO-
tat1o0n) uı LICH de AVOCC elle Ce est la de irag-
ment rubrıque Qquı sembleraiıt introduire unc partıe
nouvelle \lc A>ele R J)9 UA L |9 Kt CHUÜOFE [EXTLATES]

anba Isaie Su les Causes du mal CGe rappelle DCU celu1
du OYOC EL T NN UNG ALKNLAC s INals le est dıfferent de

qu«C manuscrıit*® Dans la S  ‘9 rubrique

(: C AT 402 S, OUr quı est du on arabe du monastere du Mont-Sıinal,
l faut CONTeNTer des indıications OIMNMAaLre: de Atıya, IT’he Ärabıc Manu-
SCY21DES of Mount S81Na1ı = Publıcations of the American Foundatıiıon for the udYyof Man, edıted DYy ıllıam rıg anı Casper Kraäemer, volume (Baltı-
85701 8=- Qquı1 sıgnale SX MAanusSCrIts CONTeNAanT des (XUVTES d’Isaije. Ce SONT les
UINeTOS 2346 (an 2572 )5 4235 (an 438 AAUL 5.Y 49’7 (AUr
et 508 I

( Sauget La double VECENS1ON arabe des Preceptes aAUÜ.  &2 HNOVLICES de ’abbe
Isaie de Scete Melanges Kugene T ısserant, vol 1471 'Lest1 DAR (Cittäa del
Vatıcano 299 2356 dauget)

U ( Canast, Une nouwvelle anthologıe MONASTLLQUE le Vatıicanus FYaACUS 2592
Mus 75 (19062) 163, 217 An HRE L’auteur sıgnale d’autres temolıns mMmanuscrıts

Monseigneur Paul (anart ’avaıt aimablement COoMMUNIQUE reENSCIENEMECNLT
van la publıcatıon de L’artıicle CHCs 11 TOUVera 1C1 TOUS INECsSs remercCcilem!  S:

1 U Augoustinos 194; Guillaumont 64, S()
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vient plus renseı1gner SUrTr le Contenu du recueıl. Une seule fO1s (£:
maıs nNOI1r, avanct le fragment (sul1vant la presente
numeration): L\M W} J lö9 nba Isaie dıt CHEeCOTEe Le seul MOT

L | Et ENCOIC, qu’on (£. le firagment 20 (sulvant
la presente numeration) indique timıdement qu/’ıl s’agıt une cCıtatiıon
nouvelle maıs rıen de plus

1 ONC troisıeme partıe presente PDas TOUT homogene
et cContinu, les indıications fournies Dar les tiıtres eux-memes SONLT d’aucune
utıilıte POUFr l’ıdentification des tEXTES presence.

(Yest qu’en realıte 1l seralt j1en dıfficıle de designer d’un tıtre caracte-
rıst1que tro1sieme partıe. Une ser1e de iragments Ouvent brefs,
la plupart reperes ans les AOYOL >  5 font suılte Sa|'nıs lıen speclal**
nı ordre log1ique. On pourraıt PCNSCI chapıtre de la collection alpha-betique des Apophthegmata Patrum?!2. De faıt quelques-uns des
fragments ONtTt leur correspondant ans les Apophthegmes, ma1s C’est ans
la collection systematique!? qu/’ıl faut les Chercher, 1ON ans l’alphabetique.

4 faut cependant qu«C certaıns fragments SONT introduits Par la particule
N qu1 sembileraıt INarQqueCr unNne relatıon de causalıte deux sCHNTLENCES,

mo1ns indiquer que«c le fragment qu1ı COINIMN! est l’explication de qu1 precede
E Dans la collection alphabetique des Apophthegmata Patrum 11 bien
chapitre Consacre l’abbe Isaie, 65, 0—84 Des ONZEC pIeECES dont

COIMDOSC chapitre, «Jles uıt premieres SONT sSamnlıs COF' respondance E le
actuellement access1ible SO1t latın, SO1t CODfLe ; Qauss1 est-1l fort possıible u’ellesappartıennent faıt mol1ne du NO d’Isaie»: J.- GuYv; Recherches
$r la tradıtıon SYECQUE des Apophthegmata Patrum uDs1ıd1a Hagıiographica26 (Bruzxelles 183 uy) Cette IN eSst confirmee Jusqu’äa present
Dar la tradıtion arabe et fragment 1C1 publıe na S O:  - correspondant ans les
huit premiers apophthegmes qu1 SONT SOUS le NO d’Isaie dans abet1icon.

La relatıon nire les apophthegmes attrıbues Isaie ans la collection SYSte-matıque et les AOYOL d’Isaie de Scet.  E EesTt evıdente. ProODOS du dossier d’Isaie
dans collection, J.- Guy ecrıt: « Nous VO releve LTOUT 4A7 pleces, elt 11
semble bıen JUuUC OUVECAaU dossier SO1t, dans plus grande partıe, SiNON peut-etredans totalıte, attrıbuer 1’1Isaie autfeur de l’«asceticon ».Nous aVONS PU, effet,identifier MO1Ns 17 PIECES » (Guy 184) est possı1ıble d’aller ela de
nombre 14 quı1 es 1933 avaılıt >O  U bien depasse. En VO1Lr la TCUVC dans: Va
Wı)jk, DDas gegenseitige Vernältnis einıger Redaktıonen des ‘ AvöpGv L YLOV BLBAOGUN dıe Entwicklungsgeschichte des Meya /AAELLOVAOLOV Mededeelıngen der konink-
lıjke Akademie Va  ; Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde. eel F Serie R(Amsterdam Dans etude, effet, Va Wıjk etudıe la collection
systematıque des ht traduction reconstituee
d’apres les deux manuscrıits 45972 et 163 de Moscou.

Va Wijk attelnt le nombre de 4A8 dans SO  - enumeratıon des pPIECES attrıhuees
Isaie, ma1ıs UWV! immediatement les 4A7 de J.- Guy emarquan Jue«e

Va Wi1jk, PE 15 e 16 Guy, IL, 15 Or SUTr C 4A7 DIECES Va W1ıjk avaıt
deja identifie 24 Dar rapport la traduction latıne des Orationes d’Isaie CONtTENUuE

40,] 1 Par aılleurs otfe UJuC Vd 1K X GÜAXI, A) ete identifie Dar dernier VEC Oratıo AAXVL: 4, C’est-Aa-dire AOY OC KOT A
Augoustinos 87i 21—26, UE Va Wı1k, 104 GuY, HE daolt tre
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Le nombre de 10S fragments JuC l’on ans la collection syste-
matıque des Apophthegmes est Lrop redunt14 POUTF PCNSCT
reel Contact les eCeurx serles15. Il faut FEeEMAFYUCK UrTtOout que les
A / apophthegmes A’Isaie ans la collection systematique proviennent
guere JuUC de AoyoıL?® alors JuC 1105$5 fragments SONT DUI1sSES Ventre
eux!

uels qu’al1ent etfe I’intention ET le plan eventuel du compilateur, GEr
arrangemen orıgınal O1t Das etre neglige DOUF L’histoire de la NSs-
1SS10N du d’Isaie de Scete

Laıissant de cCoOte les PreGepktes publıes alleurs S, Je donne 1C1 Uun1ique-
ment le de la seconde de la troisıeme partıies, reproduisant tel
quel1® le manuscrit AVCC SCS particuliarıtes orthographiques SCS libertes
grammatiıcales. Celles-c1 AV’ailleurs SONT pas PTODICS scr1ibe du manuscrıt
Car elles retIirouvent ans d’autres codices quı lu1 SONT contemporains®®,
11 seraılt CeTies interessant de S’arreter duX problemes lınguistiques quUuU«C POSC
‘9 ma1ls la est pPas INON PTODOS. 11 semble A’ailleurs plus utıle de

BHCGDIEG oTtfe
rattache la pleCeE Sulvante DOUTC ftormer VE elle (en tradıtion dıfferente) 1’equi-  A
valent de AOYOG XOT', Augoustinos 186, 4—187, 1, — QJUC Va W1ıjk,

26 uY, 28 Cqu1ivaut ÄOY OC XOT , P , Augoustinos 163; 15—19,
reduiit 10 seulement les DIECES 10  } identihees dans les AO y OL

OTrSs quc«c CeTt artıcle etaıt dejä l’impression, eST la otfe de Kirchmever,
DropDOoSs de la tradıtıon SVECQUE des AÄpophthegmata Patrum Revue d’Ascetique et

de Mystique, 156 (1963) 1-9i L’auteur PTODOSC quelques references dossier
d’1Isaie POUFC les DIECES 110  = identifees Dar J.- Guy l’exception de deux ySI 14 et 28) les pleCceEs identihees Dar Kirchmeyer L’avalent deja ete
Dar Vd Wıjk ]J’avaıs DOUTC Dart identifie 28 Quant I 4, le

ST dıfferent, malgre l’ıdentite de l’1NCIPIE de ÄOY OC A Augoustinos 91, F1
14 On plus loın, de l’analyse de la tro1sieme partıe, JUC 10 fragments

seulement ONT leur correspondant dans la collection systematıque.
faut retenir UrTtant, JuUC SUr les 10 p1&Ces de la collection systematique

qu1] n’ont pPas CHCOTeEe >“  SW identifiees, ONT leur correspondant dans 1105 fragments
arabes: Systematique I 18 fragment 17 VI11; T l e I

13
16 Ce SONT les AOYOL ÖT, D M XO XY et XOT : ETr SUT les A DIECES qu!]
proviennent, 20 SONT t1rees du ÄOY OC O

E En combinant les 18 AOYOL utıilises dans la tro1sıeme partıe, eT les guı COI1N-
POseCNT la premi16ere partıe, SONT 20 AOy OL qui] SONT representes dans recueıl.
euls les numeros z © :, En % Mn XN er x manquent IC1; ils paralissent
Das 110  $ plus l’exception de P XN parmı les fragments CODPTES publıes.

( OTtTe
19 Par sulte de divers accıdents, partıculier debut de combustion, les der-

nıeres lıgnes de certains folıos ONT ete PDCU endommagees. On supplee au  DE
MOTS illısıbles grace Vatıcan arabe 695 qu1 est uHne copıe integrale (y COmMPTrISs
le colophon) faıte SUur manuscrıt X VI1JLIle s1eclhe. Ces MOTS SONT alors dans
le arabe ind1ques parentheses [

D @ ber WE arabısche Codices sına1tıcı der Straßburger Unwversitäts-
und Landesbibliothek ZDMG (1897) v d Les deux manuscrıits etudıes
portent actuellement les 42726 (arabe 151) et 42725 (arabe 150)
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INMENCE par donner du.  M grammaırıens er duX lexicographes materiel
d’etude quı leur d’elargir le champ de leurs recherches el d’etayerleurs conclusions l’aıde d’un plus gran nombre d’exemples??,OUur plus de clarte Uurtant, le ‘5 continu ans le manusecrit, ete
dıivise paragraphes quı correspondent 4dU X dıfferents fragments quı COM-
POSECNL le Norılege de la tro1sıeme partıe, chacun TECUu numero.

La traduction francaise SU1t le arabe MOLT mOT, l’exception de
quelques Cas Ou procede, l’alourdissant, auraıt rendu la traduction
dıfficılement comprehensible. 1 l’elegance de la langue perd, la fidelite

arabe est MI1euUxX CoONnservee permettra plus facılement 1101
arabıisant de retirouver l’or1ginal SICC Quand MoOTt ete ajoute POUFrl’ıntellıgence du ‘9 1il ete place parentheses

lexte

® MRl Lal J_}’ z 19
K Cla...... AL AA y \o AL U ‘\;Jj».:\“ Au u_ß \.»14>‘ ÄA_S y @

Lalg AJ A 42 ı , a; \a N Ka U-Q > LS> ULN‘2:
SN L} —AN A Z AA u..} u_‚° CI S k AL S Ö;zUo
V—»\m_3 e oAg> S“ N / e yla A V’ o\äb En SIN
s | AA y Y 42 }} C a vL3 S IA SN G LAl 4„.le ‘\;.)D‚\

a UA.> _‚af6)-«ß b} )2>:..: ÄA9 4\
gt;\-;\£‘«j S >9 D V \  [ C

| A Z L R
L Al ®  \  199 y r€-’y SN u;ß y UJ@ A9 9 uu°)ß A M P
L4a $ S  | >0 9 d AB z Cal ÄA_29 \la 4 j-«\.>:_5‘:

AL a DAı E Lal c . \Aın B J*°j
.OLJ5—\ SS N Ya LLL u£« — y— Vl Ls>. Zg v<lä>v‘ 48 ,aß

17100 A  9 P LE B ] | “  A  N 5  A © S  V AL 3
UL 59 u& SA A} S anl

2l C Blav,; ber einıge chrıstlich-arabische ManusRrıpte AUS dem ıund
0. Fahrhundert Mus 75 (1962) 1—08, qu1 d11N10ONCE un  ( etude SUrTr la grammaırede arabe chretien.
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Iraduction

P partıe: Les Lamentations

Et C G OE lextral1ts|] des dıscours du saınt anba Isaie*

171 Malheur 1’  ame quı peche apres le salnt Bapteme, Car CO homme
PCUL Vivre securite Jusqu’au dernier souffle de respilration. uan

l’homme, 11 mplore la misericorde de Diıeu ult Jour AV CC des geEMISSE-
ans la trıstesse, attendant de sortir de la prıson de apres

DCU (de temps], de quittpr le monde, maI1ls il 1gnore qu’ıl advıendra
de lu1 ensuılte. Ce que OI1t faıre ’ homme PaUVIC, C’est s’applıquer ans

la INCSUTC de SO  - poss1ıble faıre monter supplicatıon priere
devant le Juge, Sa|ns SaVOIr S1 es SeEeront acceptees 1OI1). uan

la misericorde maıntenant, cela; elle appartient Dieu. L’homme quı
irrıte le Juge salt plus COMMENT er lu1 quC peuL efftet esperer

UÜRG te ame de la Dart de Juge, S1 est C  ’ confusion chatı-
MmMent

Encore lextralts| des discours du saılınt anba Isaie

Malheur moO1, malheur mOL, Car Je le 110 de fidele et je SU1Ss
devenu plus auUVaIls QqUuUC les palens, C1E  D POUF leur part ont Das
Dieu l’ont pPas remnMIE;, maı1ıs MO1 Je l’aı C  9 >  ] al FeCu la gräce de Ss()  3

Esprıit-Samt eTt de 111C5 mauvalses aCt10Ns IC l’a1 eteinte, J al contriste
|Diıeu SU1S elo1gne de lu1; la richesse qu’Il m’avaıt confiee, Je 1’a1ı
dispersee indıgnement.
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Malheur tO1, 199(0)81 ame, Car C’est aVEC Connalssance YJuC d peche,Jusqu’a maılntenant n es Das CILCOTEC lasse de la faute, loın d’avoir
honte Juges les autres Malheur tO1, INON ame, combıen de fo1s le

171 jJugement Qubal deja ete prononce Contire to1* eTt t’a aıguillonnee COMMEe
le feralt] fouet, restes negligente. alheur tO1, INON ame,combıen de fO1s asS-TIu promıs deigneur de t’ecarter du mal, as
recommence oOMMEeTTr: le mal Malheur tO1, INnonNn ame, combiıen de
fO1s le Seigneur Yuten] Juge vaıne vIE AdVOCC les mo1nes”? Malheur tO1,

INOoON ame, combiıen de fo1s as-Tu peche AVCC le eTt ensuıte ds
recommence etre pleine d’egards POUFr Iu1 alheur tol1, INON ame,
COMMEeEeNT PCUX-TU esperer la MOrT retiens-tu Pas langue? Malheur

tO1, INn ame, SU1S pas l’exemple de la VIe des saılnts, ma1s celebres
leurs f  etes  _- DOUFr remplır le ventre alheur to1, INOoON ame, pre-
VCCUDES des fetes de Diıeu POUTFC preparer ulle meılleure nourrıiture, ma1ls

connaıls absolument Das de fete spirıtuelle. alheur to1, INON ame,combıen perds-tu de Jours, l’un apres l’autre; restant ans l’egarement,disant Dieu: demain Je feraı penitence, alors qJuU«C Sa1s Das S1
arrıveras 1OoN Jusqu’äa demain. Malheur tO1, INON ame, Car DOUFrqu1CoNque peche CONTIre Dieu, 11 N Yy pas de fete SUur la '9 maıs ZCMISSE-
9 peine trıstesse. Malheur tO1, 1Non ame, combıen de fo1s Dieu
t’'a-fün] faıt misericorde, et retombes ans le mal le peche; combıen
de foı1s 1’Q-f-1] raıtee a VE bienveillance, restes YESSCUSC, combien
de fOo1s aaı} donne la lumiere et n as Das ete reconnaıssante CN Vers Iu1
nı perseverante. Combien de fois Ka fortifiee de HNOUVEAU t’aban-
donnes alsser ler Combien de fO1s a donne l’enseignement er
le pPOouvoılr de comprendre, tO1 reviens pas alheur l’ımpie,quan TOUS SONT eclaires, lu1 seul ans les tenebres. alheur
ParClSSCUX l’ınsouclant, COMMENT recherchera-t-il le qu’1 5dd-

172r
pille mal » Malheur celu1 qu1 complaıt ans l’adultere, Car 11 est
LTEeECOUVeETrT d’un voıle tenebreux,* 11 SCTa confondu chasse des du
rOVYaUMe. alheur celu1 quı VIT dans la mollesse PCU de9le DOIC 11 est destine l’immolation.

ze partıe : Le forilege

1 sort1}, molne, t’es separe des membres de famılle, elt [S1]devenu etranger, laısse DaS le[ur] SOUVvenIr [et] la nostalgıes’installer dans LOn CAEUT En effet, S1, aSSIS ans cellule SOUVIENS
de LOn DEere, de mere, de Les freres de Les &©  Ü 1 EemMu leur
suJjet ans ton COCUF, profites rien de VIE monastıque. T’ous

Augoustinos, AOY OC K, I‘ g 18, 5 — 172 Cette plece est uftfre que le
FreCceDTIE ZALVIIT, VE Sau

119, il 2 DF
gEeT, 91 VOILr QauUss1] Arras: 24,
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CR QquUu«C d abandonnes pPar POUFr Dieu, O1S plus pre-
UCCUDCI de leur SOUVeNIr. Maıs rappelle-to1 l’heure de MOTT, quc
aucCun euUX t’aıder eure. 6’11 est a1Nsı DOUrquo1

les exclues-tu Pas de ton COUTr AVECC Jo1e DOUFr la satısfactiıon de Dieu
BT SOM amour ”

KEt HUUTE des discours de l’abbe Isaie Su les GausSses du mal

L’homme PCUL pPas garder du peche G1  ] n’eviıte pPas quı l’engendre.
Voicı quı engendre* le peche le decouragement, la lassıtude, l’attache-

ment la volonte PTODTIC, l’amour de la richesse, Ll’amour du commande-
MENT, les discours du monde, la recherche de quı Pas, le
mepTrIis des hommes; a1Nsı qu«C celu1 quı1 SON ans la medi-
5:  ‘9 celu1 qu1 aime ense1gner SUT quo1 l’a interroge, celu1 quı
jJuge s  - prochaın Ces defauts choses] d’autres CNCOTEC SONLT de celles

1792 quı engendrent le Deche:* elu1 quı eut PTrOSrECSSCI eTt adVanNnCcer ans la
(0)11 garder AVCC Connalssance de LOULT quı engendre le DECHE. Et a1Ns1
le peche s’affaiblira de lu1-meme.

eIuU1 quı Eest vigılant® (0)11 l’amertume de CC choses. Celu1 qu1 est
negligent nonchalant prepare chäatıment; 1l ST necessaire effet
DOUF qu1ı1conque ete baptise, de purıfler de LOUS les VICES quı SONT CONTIre
la nature, de les QVOI1LF horreur de les combattre Jusqu’a la MOrT.

1 Juges* toi—méfi1e d’abord, AaCQUCITAS DOUTF tO1 L’humilıte
ö1 AVCC pleine CONSCIENCE, retranches volonte PTODIC devant CS de
LonN frere; C’est cela ’humliulıte.

Celu1 qu1? eut faıre dominer volonte PTFODIC detrult LOUTES les bonnes
1V CS. Qu'’ı1l fune l’esprit d’obstination Car C’est lu1 quı ebranle TOUT
’edıifice de l’homme entenebre ”  1’  ame, 5} elle OIl1t plus rien de la umıiere
des bonnes WAVICS Oyez attentiıfs passıon maudıte quı mele

LOULES les Vertus Jusqu’a qu’elle les detruise. Notre Seigneur Jesus-
Chrıst est Das monte SUr la CrO1X d’avoır ecarte Judas d’au milieu

Augoustinos, AOYOC E, 107; DD
Fragment NO  - identifie. Comparer VE Augoust1inos, ÄOY OC LN s LIZ: A}
Augoust1inos, ÄOY OC xß7 H 140, 21 —923

e) Augoust1inos, AOY OC xB', Z 140, ıl 6—7; 8—18
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des discıples. Aınsı donc, S1 L’homme na Pas retranche passıon maudiıte,
Je CX 1re l’esprit de jJalousıe, 11 DPCUE Nı travaıller, nı PrOgTrCSSCYI, Nnı
SAa1S1r les choses de Dıieu, LOUT mal dans le monde decoule de pass1ıon ;
et celu1 quı la possede PECUL rıen Supporter faıt d’epreuve, 1il possede

FF la vaıne gloire ; LOUT quc Diıeu haıt habıte* 1’  amMmMe de celu1 quı1 alme
la domination T “orgueıl.

Celu1 quı cherche® s’elever, effet, PeuL Das etre Sd1ils jJalousie,
celu1 qu1 resident l’envie la jJalousıie, PCUL TOUVver Ll’humiulıite. eIu1
qu1 est tel; lıvre SON ame duX maılns de SCS eNNEMIS; ils operent alors ans
1’  ame beaucoup de mal, et ans le SCCFIET, AVECC COUTEAaU tranchant,

Jacere[nt] ame

Fuyons onc” la vaıne gloire er l’orgueıil presents TOUT mMOoment
l’honneur la gloire du monde venIır.

Combıen J estime® qu'’ıl est grand il honorable celu1 quı domine la vaıine
glo1ire PTOSICSSC ans la CoONNnalssance de Dieu; celu1 effet quı tombe
ans les maıns de passıon mauvaıse etranger la palxX, SO  - CRr
sS’endurcıt Contre les salnts. uant tO1, nıdele, maıntiens-to1 ans l’effort,
SO1S attentif veılle, AaVCC la peine COCUFT, pPas tomber ceux- la
Par la langue DENSEC,; ET n etre Pas lıvre Les ennemı1s.

KRetranchons? Volönté PITODIC de 10S CC  ' mMals recherchons la
volonte de Dieu accomplıssons-lä.

Fragment NO  a identifie Guy, VIIIL,; D 142 “ Kısye ITCLAÄLV XÜTOC OLÄGVTO S04 leo0x.ı o  v Z VORDOTOV EXTOC OO OVOou S VOL QU ÖUVOATAL Crnr EY @V O00 vov QU S0 vVvoaTaı
ZUPELV TATELVOODOGULVNV TOLOUTOC TAPEÖWLE TOLC SyOpolLc TV DUY'  V XUTOY XL XÖTOL
TEDLEÄAKOUGLV ÜTHV LC TO AA KAX.X XL XVALOOÜGLV XÜTNV. je remercıe 1C1 le Pere 1=C.GUyquı bıen voulu tra: le de Cet apophthegme inedit, a1nsı JUC celu1
des tro1s autres reproduıits plus loıin. On pDeut IN VBe Augous-t1Nn0s AOYO:  s 103 1l 7—-29)

Fragment 110  - identifie Guy, Yr Ö, 142 Are TEAÄLV OEUYE TOV XEVOÖOLLAV
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L)  anıe parfaıte*° quı1 eut arrıver Dieu SaJmns peche desire, le
COMMErCANT habıle, eviter p  9 chaque chose laquelle 1l
profit, elle faıt le COINIMNMNETCE Les pertes des COMMETCANLTS du Christ SONT
les sulvantes : la gloire humaıne, l’orgueıl, L’homme qu1ı complaıt
ul-meme place orguellleusement dessus des hommes, celu1 quı
dıt des paroles quı irrıtent les audıteurs, celu1 quı1 cherche S’CNTCHIF,; celu1

173 v quı cherche prendre donner, et s’agıter, C’est LOUT cela* |que
consistent] les pertes du COMMENFrCANL du Christ; PECUL Lu1
plaıre qu1 cela ans SIN magasıns.

11
Celu1 quı veut+! arrıver la tranquillıte de la ellule (et] n etre rıen

domiıine par l’ennem1i, OITt s’eloigner des hommes chose afın de
louer de deprecier ‘9 pPas plus qUC de Justifier OIlr

les defauts de quelqu’un Vl’attrıster quelque chose, afı de rıen
alsser ans SON GCeRUur faıt des pensees de ’ennem1 CONTIre lu1

L’homme effet quı conservel®* ans SO  — CEEUT le desır de VENSCAINCC
du mal rend vaıne VIeE monastıque.

[ Au contraire] celuı qu1 jugel3 SONNC, deprecie EF ”aCCcuse lu1-
meme, |maıntıent| pensee dans le calme la tranquuillıte.

Le pur*® eftet O1t TOUS les hommes DUFrS, celu1 qu] ans
S0  3 C0{ la passıon ei la tristesse 1l (0)11 PUr, ma1ıs d’apres
SCS pass1ıons 1il Juge chacun ans SON COUFT , S’1  ] entend louer quelqu’un, 11

est Jaloux Et LOUT cela Je le dıs afı JUC OUS OUS gardıez de deprecier
quelqu’un ans le COCUFT, DaSs seulement Dar la langue.

Ne decouvre Das connalssance 15 celu1 qu1 PCU de CONNAISSANCE,
n’ımpose Das volonte l’insense, connaittras alors to1-meme

1U Augoust1inos, AOY OC %. 1 LI®. 2—1
M Augoust1nos, AOY OC N 1 56, 20—57,
a Augoustinos, AOY OC XOT , A’ 181, 25

Fragment 11O11 iıdentifie Guy, E 4, 144 Hf  S  > TEOAÄLV O L XOLVELV TOV
TAÄNGLOV VL O SC 0u0eEveLvV SOUTOV TOTMOC AVATAÜOE0OC SGTLV TNC GUVELÖNGENWGC.

Augoustinos, AOY OC P 67, il 2—9
Augoust1nos, AOY OC N 1 5 2D— 10
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rendras COMPTE de guı t’est nutlsıble. uant celu1 quı conflance
volonte PTODIC, il PCutL echapper 4dUuX maıns

des demons, ıl Lrouve Das le rend pas COMPpTeE de quılu19 lorsqu'ıl quittera C  9 C’est aAVCC peıne qu’ılmisericorde.*
1/4 r Le resume de LOUT cela C’est qu«C SO1S attentıif Diıeu de LOUT LOn COCUF,de LOUT tOoOn esprit de force, qu«C SO1S misericordieux CN VerSs les

creatures, qQUC gemisses quc demandes Dieu ent SOI
alde misericorde.

nba Isaie Ait A OR n

Le sılence!®, C’est JuUC complaıises rıen de QuC O1S
pas faıre, u t’occupes de rıen de quı pPas.Qu’est-ce que la purete ? L/’esprit attentif,; le sentiment attache Dieu.

Alime1” le sılence plus JucC la parole, Car le siılence recueılle la paroledısperse.

Le mo1ne*8, eifet, PEeuL maintenir ans V’effort S1 est DParle sılence la tranquıillıte et condıtion de s’estimer ul-meme
dUCUuNlC chose.

eIU1 quı VIt ans le sılence1°? besoin de CCS tro1is «habıtus» : la craınte
de Dieu, la priere continuelle, pPas permettre SO  - &0 de alsser
seduire Par quelque chose d’etranger.

Celu1 quı VITt ans le sılence?® (0)11 demeurer, la pensee de la rencontre
du Seigneur, ans unNne craınte quı precede meme respiration, QuC,aUSS1 longtemps Ju«C le CUPur SOUMIS DECNE, la crainte est pas
KHCOTE lu1, 1l eloigne de la misericorde.

Fragment 110  - iıdentifie.
a Fragment 110  3 identifie uy, I 18, 132 Kılteev XBBE ‘Hoatac: AL YATO

TO GLYAV UTEP TO ACXAÄESLY GLOTT) YAXp ÜNOALPLCEL, O (9)- AXAÄNOAL ÖLXOKOPTLGEL.
Augoustinos, ÄOY OC LO , ‘A' % (Z ıl 1517
Augoustinos, ÄOY OC XOT , 187, I ö—11; GuYy, 1L, L, 128
AUgOUsStTINOS, AOY OC XT 182, /—11; Guy, I f 128
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21
L’homme quı raconte°1 les discours du monde quı prete oreılle

SOUVENL, pPeuL QaVOLFr ans SON COCUT la famıharıte devant Dieu pendant
la prıiere.

Haıs LOUT qu’'1 dans le monde?? a1Nsı que le du Car
ıls rendront ennem1 de Dieu. Et de meme qu[e l’on combat] ennem1

dBICSSCUFT, de meme OUS devons combattre le E

22
174 v Celu]1 quı1 VIt dans le sılence?3 O1t garder fermement d’ecouter*

discours ans lequel 1l N y AdUCUuNC utilıte.

Car 1l est trouble?4 derange par lu1 ava le discours] eTt 11 gäte la SCINCINNCE
de 1’  ame spirıtuelle vertueuse 11l devient ıimparfaılt Jusqu’a Qu 1

remMeLtie de L1OUVCAU la pratique des Vertus AVCC craınte de Dieu et qu/’ıl
observe les commandements du Seigneur AVCC connalssance.

eluı quı1 recherche?5® le Seigneur ans la peine du CORHE est ecoute Dar
lul, SI  ] demande AVCC CONNA1ISSANCE, attention tristesse de COCUT , qu’1
SO1Tt retenu DPar rıen de qu1ı est du monde, qu/’1 veılle quUC SO  3 ame

tienne devant le Seigneur sans tache, ans la INESUtE de force,

homme humble let| inutile?® quı herche plaire SOM Seigneur.

Celuıi, effet; quı opere de grands prodiges?”, guerit les malades
possede la CONNAISsaANCE de chose, S‘1  ] vient tomber ans le peche;

PEUL rester ans l’ındıfference, Car meme ans V’etat de penıtence 1l
CHHGcOTE AVCC SCIENCE ; ma1ıs S81  ] eSt ans unec aSCESE qavancee et S1 VOYyant
quelqu’un ans de nombreux peches grande negligence, 11 le Juge et le

37 Augoust1inos, AOY OC Ta 93, 18 —20
N  . Augoustinos, AOY OC XOT , 184, 10—13, Guy,; 1, 10, 126

3 Augoustinos, AOY OC XOT , 187, 11 11—13
Fragment 110  - iıdentihe.
Augoustinos, AOY OC XOT', TL 21 —26, GuYy, Z T 154
Fragment 1O:  —$ iıdentiNe.

E Augoust1inos, X\OYO N , IH.: 60
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meprise, SO  - aSCESE peniıtence deviennent vaınes, Car 11l rejetemembre du Christ l’a Juge, 11 na pDas laisse le Jugement deigneurJuge.

{1 tro1s vertus ®® JuC l’esprit O1t posseder tOUJOUFS: la colere naturelle,
PDas etre negligent etre COUFagCUX. I1 tro1s Vertus quı VUCS ans

SO  - esprit dSSUTEe celu1 quı les possede d’avoir atteiınt la VvIe ljeternelle]:le discernement quı salt dıstinguer le l1en du mal, O1r les choses
leur 3 pas etre SOUMIS quelque chose d’etranger.11 a| tro1s Vertus quı donnent l’esprit une umiere continuelle:

1 75 connaitre* les defauts de PCTSONNE, faıre du 1en celu1 quı faıt du mal,
SaJnlıs rouble LOUT qu1 vient de ’ennem1].

I1 tro1s Vertus superieures celles-1lä : eEL, celu1 quı cConnaıt
les defauts de faıt naitre lu1 l’amour, celu1 quı faıt du J1en

qu1 lu1 faıt du mal faıt naltre lu1 la Dalx, celu1 quı aCCEDLE Sdils rouble
qu1 lu1 vient de ’ennem1i1 d’ailleurs, arrıve la mansuetude.

[1] a| quatre vVvertus qu1 purıflent l)  ame: le sılence, l’observance des
commandements, la pauvrete l’humiulite.

Les Jjeünes?® SOUMETTENT le er les veılles purıflent l’esprit. Le sılence
engendre la Componction, eTt la Componction lave l’homme T le faıt devenir
SaJmls peche

Bıenheureux ®3° CX quı AVCC Connalssance n’osent Pas elever leur regard
1 le deigneur, [ aınsı qu«C CCEUX quı SONT preoccupes de la manıere ont
ils so1gneront leurs blessures, quı reconnailissent leurs peches demandent
pardon DOUTF CEeUX-CIL.

41

1 l ’esprit?%, CHet, CHi V’elever SUr la CrO1X 1l besoin de nombreuses
prieres, de larmes el d’humilıiations LOUT devant Dieu, demandant
de bıenveillance l’aıde Jusqu’ä qu/’ıl le ressuscıte invincible renouvele
ans la saıntete, quC un dure epreuve subsiste de la CrO1X
er LL’esprit] besoin de priere, de fo1 Vrale, d’un COBEUT virıl, d’espoirDieu.

x Augoustinos, AOY OC A, 45, 1 —46,
1O  3» SI Fragment iıdentiNe. Comparer SC Augoustinos, AOY OC LO' H ®96, I1 6—20

3 () Augoustinos, AOYOC K 147, 0—148, D IM NC
Gulllaumont, /9, il 1—4

SE Augoustinos, AOY OC Y , (3 30—76,
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Ne demande pPas les merveılles sublımes?? de Dieu, prıe demande
JuC vienne SUr tO1 l’aide de Diıeu et qu’elle delivre du peche, Car CC

175 quı SONT POUF Diıeu font CEN miracles* condıtıion toutefo1s Vetre PUrs
Sanls souıillure.

Voicı les [peches] Capıtaux®® quı1 asservissent les fıls d’Adam: Ll’amour
du galn, de l’honneur, de l’o1s1ıvete, de la tranquuillıte, de la gloire, de la
Parure du C  5 de la recherche de beaux vetements; LOUT cela entretlent

volupte quC le dragon introduite ans la bouche Q Eve, et C’est de
la u OUS Savons qucC OUS SOINMES des fils d’Adam: SONT CCS penseespernicleuses qu1 OUS ONT rendu ennem1s de Dieu.

Combien Je rends compte** qu«c le ga1in, l’honneur, Ll’oisıvete COMN-
battent lI’homme Jusqu’’a la MoOrt

Le NO d’Amalec35 sıgnıfie la Paresse. 1 l’homme s’ecarter
de volonte PrOpDpTIC POUr Pas agır selon elle, SE  ] abandonne le pecherefugie Dieu, la ParcsSsScC est la premiere quı l’attaque voulant le
faiıre revenır SO  - peche Ce qu1 reprime la PArCcSSC C’est la persistanceans la supplıcatiıon Dieu, l’insistance provient de la temperance, eTt celu1
qul observe la temperance C’est celu1 quı reprime SOM Ce SONT GeEs
princıpes [quı ONT ete la cause| de la Liıberation d’Israel.

Et Ll’homme rend gräces Dieu dıt Je PCUX rıen, ma1ls C’est fOl:Seigneur, qu1 6S INonNn alde force de generation generation.

Et CC OFE tes EHNECMUSTS. homme, SONLT Jamaı1s satısfaıts ton Sujet,
Il} SO1S ONC Das negligent, maıs attache-to1 LES pensees spırıtuelles, CcCe
qu1 ONT ete plantees tO1 Dar le bapteme, laisse Das LOn ame FrCDOSCIsecurite ans le PaVYS des ennem1s QuUC SONLT les passı1ons.

27
11 EST necessaire quC celuı quı depense le pract1icos] DOUT Dieu

reconnaılsse AVCC les YCUX de SON ECtHAT qu«eC Cest ennem1 de Dieu celu1
176 quı faıt* quelque chose selon volonte PTFODTIC.

32 Augoustinos, ÄOY OC BT 42, 13—43,
34

Augoustinos, NO OC N , F E 1 12; 11 DB — 20
Augoustinos, AOY OC N I 59, GUYy,; A 31; 146

3 5 Augoustinos, 8 % 1 29, 25—30,
36 Fragment 110  5 identifie de meme QUEC les deux sulvants.



256 Sauget

Ne Pas LOUT ans toOon CUBUrTr quC a4s Jamaıs remporte unle
certaiıne victoire quelque chose, Car Jusqu’a JuC l’homme alt rencontre
Dieu Jour du Jugement, JuUC la Sentence a1t ete prononcee SON sujet
Sr qu’1 sache quel lıeu 1l aboutira, 1l PCUL Pas Vvivre securıte, Car
C’est ans V’effiort eT la craınte quc l’homme plaıt Dieu. Et OI1S
maıminteniır ans l’ascese, homme, ONstammenNt, QaUSsSSsS1 Jongtemps quC
demeures ans le

20

1 quelqu ’un possede?” quelque objet POUFr SON Utalite, maı1ıs LIrouve
PDas Qe1 objet quan:ı 1l beso1n, N’est-ce Das vaın qu’1 le possede ”
De meme, qu1conque dıt Je craıns Dieu, S1 lorsqu’arrıve le mMOMmMent OUu
11 besoin DOUF SOI utılıte 1l la Lrouve pas, ‚en partıiculıier] mMOoment
de la conversatıon, de la COlere, de l’excıtation, de l’ambition; S1 CHGcOTE
11 ense1gne des choses auxquelles 11 est pomint CICOTEC arrıve,
quC SO1Tt qu’1 cherche plaıre auX hommes, qu’1 veuille etre
renomme parmı C POUFr quelque ralson du meme qu«C Les
princıpes des pass1ons, 5’1  1 faıt Das apparaltre la craiınte de Dieu
Ine] la Lrouve pas] MOMmMenT du combat de Ü pass1ons, alors SOM
aSCESE qu’'1. pretend posseder faıt de craınte de DIeEU, LOUT cela e
HT,

Quiconque CONNU ®® la gloıre de Dieu, egalement V’amertume
de l’ennemi; celu1 quı CONNU le FOVaUMEC, egalement la gehenne;
celu1 quı l’amour, egalement la haıne; celu1 quı1

170 V le desır de Dieu, egalement la haıne DOUFr le monde;* celu1 quı1
CONNU qu’est la purete egalement qu’est la mauvailse odeur
de l’impurete; celu1 quı les fruıts des VertTus egalement

qu’est le fruıt du mal; celu1 AVCC lequel rejouissaient les
de B (XUVICS, saılt egalement JuC les demons rejoulssalent AaVCC Iu1
quanı il faısaıt leurs (XUVICS , S1 l’on funt Pas loın d’eUX; comprend
Das leur Comment cConnaitra-t-on qu’est Ll’amour de l’argent
S1 s’elo1gne pPas de lu1 eit s’attache desıir de la pauvrete POUFr Dieu”
Comment connaitra-t-on Ll’amertume de V’envie S1 possede pDas la
mansuetude ” Comment Connaitra-t-on la de l’ımpurete S1 l’on

possede Das la douceur la purete de la chastete ” Comment connaitra-
10) le rouble de la colere S1 l’on possede Das la longanımite
chose? Comment cConnaitra-t-on l’ımpudence de l’orgueil S1 l’on possede
DaS le calme de l’humilite? Comment connalitra-t-on la honte de la calomnıe

R Augoustinos, AOY OC Y s 1 54
3 8 Augoust1inos, AOY OC XC , 119, 5-—1 24
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Conftire frere S1 l’on connaıt Das SCS [propres] defauts SCS peches?
Comment connaltra-t-on la grossierete du rıre PESaANLCUF, S1 l’on
connaıt pPas les larmes de SCS peches? Comment connaitra-t-on le
trouble de la ParCcsSsScC S1 l’on controle Pas SCS SCHNS comprend pPas
la lumiere de Dieu”? Le princıpe de LOUT cela est un1ıque s’appelle la
malıce de ’ennem1. uant la mere des Vertus elle est un1ique s’appelle
la craınte de Dıiıeu; celu1 qu1 possede celle-cı1, elle engendre Iu1 les
Vertus arrache de luı les TamlcauX du mal Oont J al parle

177 Cherche donc, 1en aıme, posseder craınte quı est la mere
de LOUT le jl1en LOUT LOn ans le calme la tran-
quillite.

41
Je VeCuX pPaS, freres3?, JuUC OUS 1Z2NOriez QUC, COMMENCEMECNL,

lorsque Diıeu crea l’homme, ’etablit dans le paradıs AVCC des SCI1S COMN-
formes n  ‘9 ma1s lorsqu'ıl eut ‚Del celu1 quı P’avaıt seduit, TOUS
SCS SCS naturels furent transformes, 1l fut alors dechu de gloire Maıs
Notre-Seigneur Jesus-Christ fit misericorde SCHIC humaın raison de
l’abondance de S()  - aINOUT, il fit homme parfaıt, semblable OUS TOUT
S1 est le peche (Hebr. I 15) afın de rendre quı etaılt CONTIre
conforme nature, de SO  3 saılnt. I8 fit misericorde l’homme

le reintegra paradıs, I1 ressuscıta CEUX qu1 avalent SU1VI SCS Lraces
quı aqavalent observe les commandements qu’ 11 OUSs donnes afın JuUC
OUusSs PU1SS10NS valncre GELixX quı OUS qvalent eloignes de gloire, I]
OUS revele culte saınt et lo1 PUrcC afın qu«c l’homme SO1t retabli;
ans la ans Jaquelle Dieu l’avaıt STCE. elu1 ONC qu1 eut revenir

la premiere, OI1Tt retrancher TOutfes les volontes PTFODICS de la chaır
Jusqu’a qu ıl la retablisse dans la nature premiere.

I1 exIiste desir conforme la ature de l’esprt, Samlls desır de Dieu,
L’esprıt] L’aıme paS, C’est POUrquol Danıel est appele homme de
desirs (Dans L’ennemi transforme le desir de Dieu desirs
du mal, il OUS faıt desirer d’impuretes. I1 convoıtise
conforme la nNature, eTt Sdalls CONvoIltise DOUFr Diıeu N y rien de parfaıt”*

177 selon quı est ecrıt ans l’apötre: Rıvalisez ans les OnNs excellents (I Cor
XIlL,; ä1) L’ennem1 transforme la COonvoıtise quı etaıt OUuS POUFTF Dieu

|cOnNvo1t1se] CONTIre la nature. Et OUuSs SUOININECS rıyalıser les
CONTIre les autres OUS envier les les auftres. Pour l’esprit 1l
colere conforme la n  ‘9 Sans colere il Nn y Pas de purete ans

l’esprit, (CAT l’homme hairaıs pas qucC Ll’ennemi seme lu1; a1Nsı
fit Phıinees (Nombr. AAXV, 7 8); lorsque pleın de colere 1l Liua l’homme
la femme, elo1gna la colere du Seigneur de SOM peuple, ma1s la colere

3 9 Augoustinos, AOY OC 8 4—06; cCourt . fragment de AOYOG est COIl-
serve COPTLE, Gu1lllaumont, 93—94; mals version ge ez du AOY OC complet
exıiste SOUS le 110 de Macaıire, Arras, Z 35, 206-37,
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OUS transformes OUuUS OUuS mMI1s hair le prochaın LOUL
quo1 1il IV N1 utılıte de profit Pour l’esprit 1il orgueıl|conforme la na Contre les ennemı1s, lorsqu’il l’eut decouvert,

Job reprimanda SCS ennem1s leur dıt «O coupables et meprisables, OUuS
INAaNQUCZ de TOUS les biens» Job AAXX, 1: mMals l’orgueil CONTIre les ennem1s
OUS transformes, OUS leur ete SOUMIS, OUS OUS SOMMMES eleves
les unNns CONTfre les autres, OUS blessant les uns les autres, OUS consıderant
chacun dessus de N10S freres, de l’orgueıil l’homme est devenu
l’ennemi de Dieu. Ces [sentiments] ONT ete crees aVCC l’homme lorsquecelu-c1 EeuTt mange de V’arbre de la desobeissance, ils changerent GE
passıons impures. Veıllons donc, 1en a1ımes, SOVONS attentifs rejeter
CCS passıons acquerir les JuC OUS revelees Notre-
deigneur Jesus-Christ dans SON saınt. I1 ST salınt habıte parmıles salnts.

Veıillons ONC Nous-memes afın QuUC OUS plaısıons Seigneur;dans la ILNCESUTC de force, accomplissons parfaıtement 110S$ aCt10ns
178 ajJustons TOUS 110S$ membres Jusqu’äa quC OUS SOVONS retablis* ans la

premiere afın que OUS trouvions misericorde devant Lu1 l’heure
redoutable quı arrıver le monde entier uu XXI, 26): ımploronsONC Sd11l$S bonte afın qu eNvole SOMn SCCOUFTS faıblesse
qu OUS delıvre des maıns de LOUS 10S$ ennem1s, F  qu’a Lu1 est la
force, le SCCOUFTS la Pulssance Jamalıs. Amen.

Examine LOn COCUFT, Irere.., laisse pPas envahır Par la lassıtude
dısant: COomMMEeEeNT pourra1-)e observer SCS cCommandements alors que JeSU1S pecheur. Sache verite UJuUC S1 l’homme abandonne SCS peches

est TEeEVENU( le Seigneur, penitence personnelle le rendra
l’a dıit l’apötre, Car de meme VONS-NOUS revetus des images de l’homme
LEITESLIC, de meme revetirons-nous des images de [l’homme] celeste (I Cor
XIV,49). Ne VOols-tu pas QuC |Dieu] onne Ll’homme [le pPOouvoilr de
transformer gräce la penitence, qu le renove LOUT entier gräce elle

423
EKxamınons-nous donc41 POUr Olr S1 OUS revetu le Christ 110.

Le Christ est LECONNU de purete, I1 EeST PUr habite ans les
PUrs Comment SCIONS-NOUS PUrS, SInOon absolument plusmal que OUS COmMMIS. KEt telle est la bonte de Dieu JUC, lorsquel’homme repeCNLT de SOM peche, I1 le recolt immediatement AVCC Jo1elu1 ıimpute plus SCS peches passes.

4 () Augoustinos, AOY OC XS 1L 168, 0—169,
Augoustinos, AOYOC XC , 129, 9—15, Guillaumont, 62,fragment VIIE 2Z—10
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I1 est fort4? genereux Seigneur Jesus-Christ POUrTr OUS donner
la force afın JuUC OUS lısıons, OUS Compren10ns OUS ag1sS10Ns de telle
anılere JuUC OUS trouviıons misericorde Jour, AVCC les saınts quı ONT
observe accomplı les commandements.

178 v O1S ONC applique*3, 1en aime: *dans l’attention, la peiıne du COUT
’asCese du aVEC ConNnalssance, atın quC possedes Jo1e perpe-

tuelle, Car PCU nombreux SONT CX qu1 SONT TOUVeESs dignes, part C
qu1ı ONT possede l’epee de l’Esprit-Saint (Eph 5  5 SONT depenses
ONT affranchı1 leurs SCI15 de passıon ıimpurete (1 Cor.5

Demandons Christ44 Dieu qu’’Il OUS vienne alde POUTF
’actıon prax1s
ment Amen

ul SOI faıte SOUM1SS1ION Lu1 POUT SOM agre-

Augoustinos, NOY OC , 66, 11—-14
4 3 Augoustinos, AOY OC IER 1—6

Fragment 110  3 identifie.
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Konzelebration bel ymeon VOo  > JThessalonike
VonNn

Hans oachım Schulz

DIe Jangjährigen Bemühungen C1N| Belebung der eucharıstischen
Konzelebration lateinıschen Rıtus siınd durch dıe Liturgiekonstitution
des Zweıten Vatıkanıschen onzıls grundsätzliıch AA 1el gelangt Von

Entscheidungen aber wıird CS abhängen, ob die lıturgische Form
dieser Konzelebration siıchtbaren Anschlufß W. die lıturgischen
TIradıtionen der altenTund ihr Fortleben den Kırchen des Ostens
Wıiıll INnanll 1eS$ erteichen,; ll INal VOTrT allem dıe Eıinheıit des Opfers Christi

dıe Eıinheit des priesterlichen Gottesvolkes und hierarchische
Gliederung durch die Konzelebration der rechten WeIise offenbar werden
lassen, wırd INall sıch nıcht damıiıt begnügen dürfen, der bisher üblichen
Konzelebrationsform der lateinıschen Weıihemesse LLUT größeren An-
wendungsbereich verleihen ! Das siıchtbare A der Konzelebranten 1ST

dieser Form eingeschränkt, da{f3 Von der entscheidendsten Dımension
sakramentaler Zeichenhaftigkeit beinahe ausgeschlossen erscheint Anderer-

1ST der rec1Hn sprachlıche Anteıl der Konzelebranten sakramentalen
Geschehen SOWEeIT gESLEIYECITL, da{3 dıe hıerarchıische Gliederung zwıischen
Bischof und Presbyteriıum der Dımension des Hörbaren überdeckt wıird
und entsteht C1N e1geENAFrLIgSECE Zwiespalt zwıschen hörbarem Wort und
siıchtbarem 1Un,; der sıch freiliıch lange nıcht störend emerkbar macht,
qls INnan EINSECILLS der Sıcherstellung der Konsekratıiıon auf rund der
Applıkation der Einsetzungsworte durch alle Konzelebranten interessier
1ST Sıeht INa dıe Messe jedoch ihrer lıturgischen Gesamtgestalt und
bedenkt INan, da{fß Eucharistie eben als Eucharıistiefeijer vollzogen wırd
werden sıch auch für das Verhältnis des bischöflichen Liturgen SC111C1

priesterlichen Konzelebranten e1m Liturgievollzug CC Gesichtspunkte
ergeben

Diese vermitteln VEIMMAS C1inN euge lıturgischer T’radıtion, der die
heute och geübte Konzelebrationspraxis SCINeEeTr Kırche als Ireu gehütetes
rbe der Vergangenheit Zusammenhang ebenso tradıtiıonsgemäßen
akramentenlehre darstellt, nämlıch Symeon VOL Thessalonike gest
der den orthodoxen Kırchen als große Autorıität lıturgischen un:!
rubrizistischen Fragen gilt Für die eucharıstische Konzelebratıon Sind
ZWEC1 SCINECT Schriften VOL Aufschlufß der Iraktat »UÜber dıe heiliıge Litur-

Dementsprechend bestimmt die Konstitution (n 58) »Es soll C177} Kon-
zelebrationsritus geschaffen und das römische Pontificale und Missale eingefügt
werden«
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D1EC0“ Aaus dem größeren Werk »Über dıe eılıgen Mysterijen« un! dıe katechi1s-
musartıge »Erklärung des heılıgen Gotteshauses, des arın ausgeübten
Amtes der Priester, Dıiakone und ischöfe, der heilıgen Gewänder, welche
jeder VOoN ihnen anlegt, SOWIE auch der heiligen Mystagogıie, wobe!1l für
jeden iıhrer göttlıch vollzogenen Rıten die Begründung gegeben w1ird«3.
Das Werk ber dıie eilıgen Mysterıien 1St ach nlage und alt der
»Kırchlichen Hiıerarchie« des Dıionys10s Areopagıtes nachgebildet, und auch
dıe zweıte Schrift erwelst sıch vielfach als VOIN Dıionys10s inspirıert, Was
auch Symeon selbst bei jeder Gelegenhe1 beteuert. Wenn 5Symeon SOMITt
ZWAar nıcht unmıiıttelbar aus Quellen apostolischer ZeIit schöpft, WI1Ie meı1nt*,

S1Ind seINe Grundanschauungen ber Hıerarchie und Sakramente, VoNn
denen seine Liturgiedarstellung ausgeht, doch durchaus der Vätertheologie
gemäfs und qls Normen der Konzelebration auch außerhalb der byzan-
tinıschen ırche beachtenswert.

Wıe alle alteren Dokumente geht auch 5Symeon Von der bischöflıchen
Liturgie als dem Idealfall der Konzelebration du  N Nur 1n der bischöflichen
Liturgie kommt das organısche Zusammenwirken aller Weihegrade der
ırchlıchen Hıerarchie voll ZU Ausdruck och kennt Symeon, WI1e eiIne
LLUTr beıläufige, aber eindeutıge Bemerkung ze1gt, auch eine Konzelebratıon
mI1t einem Presbyter als Hauptzelebranten: »W ıe Chrıistus, als och M1t
seinen Jüngern das Abendmahl teierte, dıe heiliıge andlung vollzog, das
Brot brach und ihnen austeilte, und ebenso den Kelch, LUT CS auch dıie
irche, se1 C5y daß der Bischof mıiıt den Priestern zelebriert, sSEC1 CSy da{fß
einer der Priester miıt den übrigen dıe Liturgie fejert«>. Offenbar gilt
schon Symeons Zeıt eine Konzelebration Priestern als normal,
da{fß keine Einwände S1e rhoben werden. Da S1e also besonderer
Rechtfertigung nıcht bedarf und andererseIits 1Ur eine defiziente Weiıse
bischöflicher Konzelebration darstellt, bleiben Mıiıtteilungen ber S1e VO
Zufall abhängıg.

DiIie bischöfliche Liturgie dagegen wırd in aller Ausführlichkeit beschrie-
DEn denn 1n iıhr trıtt die kirchliche Struktur vollendet 1n Erscheinung. So
konnte in iıhrer Darstellung schon Dıionys1i0s seINE VOIN Hierarchiegedanken
her aufgebaute Kırchen- und Sakramentenlehre ET nwendung bringen
An der Spitze der kırchlichen Hiıerarchie, ast schon 1n die himmlısche
Hiıerarchie hineinragend, steht be1 Dionys1o0s der Bıschof, der dıe Erleuch-

und Heılıgung uUurc Vermittlung der hımmlıschen Hıerarchie CHMD-
fängt und S1e seinerseIits den verschiedenen Stufen der kiırchlichen Hıer-
archıe weıtervermuittelt, diese (Gott als dem Ausgangspunkt er
Heıilsmitteilung emporzuführen. Dementsprechend 1St auch es priester-
IC und diakonale ÄELTOUOYELV durch den Bischof vermittelt und auf

° 1lep  L TNG LEPÄG ÄELTOLPYLAG: 1550 253 —204
‘Kounvele TOU S2100 XOU 155 O9 0990:
I1bıd (701 B)
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diesen wıederum zurückgerichtet, wobe) Von jedem Weıhegrad der
DUr diesem eigenen Weiıse ausgeübt wırd. Diese von Dionysios entwickelten

maßen verwirklicht:
Prinzipien sıcht 5Symeon den einzelnen Rıten der Liturgie folgender-

Beim Anlegen der lıturgischen Gewänder kommt dem Biıschof die voll-
kommene Siebenzahl der Gewänder Z dıe alle ZUsammen symbolischerBeziehung Zr Menschwerdung Christı gesehen werden®. Das dem Bıschof
vorausgetragene Licht kennzeichnet ihn als »Erleuchter«, WIe schon DI1i0-
NyS10s iıhn nennt‘. Den konzelebrierenden Priestern gebühren Von den
Gewändern des Bischofs Ausdruck dessen, da{fß die priesterliche Weihe-
gewalt en Anteıl der bischöflichen Ist; und ZU Zeıiıchen, da{fß die Priester
iıhr Amt VOINn Bıschof empfangen haben und da{fß die Ausübung dieses
Amtes 1n Unterordnung den Bischof geschieht, erbitten S1e VOL dem
Anlegen der Gewänder VO Bıschof den Segen?. Wenn Symeon e1IN-
zelnen Stellen seiner Liturgieerklärung die Konzelebranten als Abbilder
der Apostel oder der Hımmlıschen Müächte dem Bischof als dem Abbild
Christı gegenüberstellt, bedeutet 1€eS$ nıcht, der Bischof N pPCI-
SoONa Christi« handele, also wirklich zelebriere, während den Konzelebranten

en Assıstentendienst zufiele olchen Stellen folgt Symeon entweder
der allgemeın verbreiteten symbolıistischen Liturgieerklärung eines Germa-
1105 oder Theodor Von Andıda, ach der die Liturgie eine konkrete Dar-
stellung der Heılstaten Christı IS dafß auch der Dienst Johannes’ des 1 äu-
ters, des greisen Symeon und Josephs vVvon Arımathäa 1im Iun der Liıturgenwıeder aufscheint?. der der Bıschof WwIrd insofern als Christi den
Miıtlıturgen gegenübergestellt, als eben das aup des Presbyteriums ists
VOIl dem die lıturgischen Funktionen aller Konzelebranten iıhren Ausgangnehmen. Entscheidend für dıe theologische Deutung der priesterlichenFunktionen 1sSt deshalb die Beschreibung, die Symeon Vom Anteıl der Kon-
zelebranten den Opferhandlungen des Bischofs g1ibt. Hıerbei kommt

das areopagıtische Prinzıp Geltung, demzufolge jedes lıturgischeandeln eiIn dem hierarchischen Stande und seiner Weihegewalt enNt-
sprechendes 1St. Dies ze1igt sıch sehr deutlich schon be1 der Proskomidie.

Dıie Proskomidie 1st für Symeon bereits eine wirklıiıche Opferhandlung,dıe die Erfüllung des Gedächtnisbefehls Christi eım Abendmahl mMi1t
einbezogen Ist, WIE schon die Worte »Zum edächtnis uUNserTes Herrn und
(Gottes und Heılandes Jesus Christus«, die Begınn der Proskomidie
gesprochen werden, beweıisen1®. Es ware nıcht verwunderlich, WC Aaus
diesem runde der Bischof selbst die Proskomidie vollzıehen würde. Er

Ilept TNG LEDÄXG ÄELTOUVPYLAG 79 (256B)
7 Ibid 8() (257B)

Ibıid 82 (2061A)
Vgl 1ıbıd (261 B) Zur Geschichte der byzantınischen Liturgiedeutungvgl H.-J Schulz, Ie byzantinische Liturgie, Vom erden ıhrer Symbolgestalt(Freiburg Br.
Ibıd 84 (264B)
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überträgt diese Aufgabe jedoch durch Erteilung des degens dem Ersten
der Priester. Da angemessenerweise der Erste seL betont ymeon aus-
drücklich 11 Alle Priester mussen Vollzug der Proskomuidıie teilnehmen,
indem S1Ce artıke des Opferbrotes neben das eılıge Lamm auf den Diıskos
egen und S1e ydarbringen«*?, Sıe vollziıehen amıt eine priesterliche
Opferhandlung, dıe 1n Hınordnung auf dıe Anaphora steht. Den
Dıakonen 1St S1e versagt., da diese nıcht ZUum Opfern, sondern ZUM Dienst

pfer geweıht S1nd. z Darbringungsweise be1 der roskomidıe
besteht darın, dafß S1e. einen der Priester bıtten, in ihrer Meıinung eine Opfer-
brotpartikel mıiıt auf den Dıiıskos Jegen**; Da die Rıten der Proskomuidie
Sanz auf ihre sakramentale Erfüllung 1n der naphora hıngeordnet sınd,
mufß die spezifisch priesterliche Darbringungsweise aller Konzelebranten
be1 der Proskomidie zugleich qls Ausdruck der Intention eiInes ebenso spezl-
fisch priesterlichen ollzuges der Anaphora interpretiert werden. DiIie In-
tention, opfern und konsekrieren, dıe 1n der lateinıschen Weijhemesse
von den Neupriestern VOL dem Einsetzungsbericht ausdrücklich gefordert
wiırd, kommt 1n der byzantınıschen Liturgıie schon be1 der Proskomidie
einem ersten bildhaften Ausdruck. So legt ja auch die Symbolık des Lam-
INCS schon Voxnl der Proskomidıie her fest, dafß 1n der Anaphora 1LUFr das
Lamm , nıcht aber die artıke konsekriert werden14. (GJenau
stellt das Auflegen von Partıkeln für Lebende und Verstorbene allerdings
eher einen Akt priesterlicher Interzession dar15 der auf dıie Interzession
be1 der naphora hingeordnet 1st. och geschieht dıe Interzession konkret
durch das DEr WIe denn auch Proskomidıie und Anaphora VO pfer-
charakter iıhres Geschehens her ihren Namen en

Damıt die Liturgıie der Katechumenen beginne, g1bt der Bischof auf
seinem Ton 1m Kirchenschiff dem Protodiakon ein Zeichen, denn ohne
seinen Wıllen annn nıchts geschehen, w1e auch Christus gL hat »Ohne
miıich Oonnt ihr nıchts tun«16. Sogleich lädt der Dıakon den Priester, der
die Proskomidıie vollzogen hat, e1n, dıe Eröffnungsdoxologıe singen. Die
Gebete der Tel ntıphonen, die der Bıischof seinem atz 1m Kırchen-
schiftf verrichtet, werden auch Vomnl den Priestern Altarraum gesprochen‘*?.
Ist dıie Zeıt des Kleinen Einzugs gekommen, begeben sich dıe Priester ZU
bischöfliıchen TIhron, und der Bischof betet verneigten Hauptes mıiıt ıhnen
das Einzugsgebet??. Das Trıshagıon singen die Priester 1m arraum 1mM

I1bıd 82 (261B)
12 1bıd 289A-—C) ach Symeon Sa der Priester e1m uflegen jeder

Partıkel 11o608sEaı, Kvpoı6, TV OO LOLV TAUTNV ÜTEP “TOU
Ibıd Die Worte des Dıakons sind: MynodmnTL, Kupte, ÜTEP

14 1Ibıd 904 281
15 Dementsprechend sa der Priester ach der heutigen Ordnung beim uflegen

oder: MynodntL,der Partikel m  P LVNUNG bzw LDETEWC TV o'cgocpruöv TOU
Kvpte, OU

16 1bid 96 (289D)
a EowNnNveLc 48 CLKG und 54 (720B)

I1bıd 54 (720B)
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echsel mıiıt dem Chor, anzuzeıigen, daß sıch diesem GesangHımmel und rde verbinden1®. Während der Lesung nehmen dıe Priester

stehen?®.
neben dem Bıschof Run der ApSsIs atz dıe Dıakone dagegen mussen

Sehr aufschlußreich für den sakramentalen Mitvollzug des Opfers durchdie Konzelebranten 1st das Geschehen e1ım Großen Kınzug. Der Bischof
übergibt die heıligen Gaben den Priestern und Dıakonen, die S1e 1n fejer-
lıcher Prozession durch das Kırchenschiff tragen und empfängt selbst den
Zug den königlichen .üren; dıe Gaben eigenhändig auf den Itar

stellen. ährend der Prozession aber wertfen sıch dıe Gläubigen VOT
den Priestern nıieder, Was Symeon aus Zwel Gründen für richtig hält »Denn
die Gaben sınd, obgleich och nıcht konsekriert, dennoch auf dem Rüst-
tisch Gott geweılht worden und der Priester hat ihre Annahme auf demhimmlischen Altar erfleht. Obgleich S1Ee och nıcht (durch die Konsekration)vollendet sınd, Sind S1e doch für die Vollendung bereitet und Abbilder
(dvetitura) des Leibes und Blutes des Herrn«21. Vor allem aber fallen
dıe Gläubigen VOT den Priestern nıeder, da S1e danach verlangen, daß die
Priester iıhrer e1m heiligen Opfer gedenken«?2, Das Wort LEQOVOYLA hut
offenbar dieser Stelle den speziellen Sinn des Opfergeschehens der
Anaphora, und das VOonNn den Gläubigen demütig erbetene Gedächtnis
kommt ZUMmM Ausdruck 1m anaphorischen Fürbittengebet, 1n dessen einzelnen
Abschnitten das Wort UVNOÖNTL wlederkehrt, auf das Symeon anspıelt.dieses Gedächtnis be1 der Anaphora Sind dıe miıt dem gleichen Wort UVNOONTLbzw. UVNOHELN eingeleiteten Interzessionen be1 der Proskomidie und e1ım
Großen Eınzug eindeutig hingeordnet. Die Bıtte Interzession, die, W1Ee
Symeon ausdrücklich Sagl, die Priester gerichtet wiırd, hat freilich 1Ur
dann iıhren eigentlichen Sinn, WECNN die Priester den Bıschof be1 der Ana-
phora nıcht 1Ur als Assıstenten, sondern als wirkliche Zelebranten umgeben,die ihre Opfer- und Konsekrationsvollmacht ausüben. Da{f3 die e1ım Großen
Kınzug Von den Gläubigen rflehte priesterliche Interzession dıie Darbrin-
Sung des Upfers selbst 1n iıhren Anlıegen meınt, hebt auch Nıkolaos aba-
sılas 1n seliner Erklärung des Großen Eınzugs hervor?3; dıe Symeon wohl
benutzt hat, die aber gewl nıcht ihren ınn dUus der be1 Kabasılas
geschilderten S1iıtuation einer priesterlichen Liturgie auf die Konzelebration
übertragen hätte

Von daher mussen die wenigen Sätze verstanden werden, dıe sıch be1i
Symeon ber das Verhältnis Von Bischof und Konzelebranten während
der Anaphora finden »Der Bıschof (doyıepeVc) bringt das geheim-

19 1bıd 60 (7Z1C)
Ibıd 65 724 AB).

“

21 Ibıd 78 (729A)
» UVNOONVOAL TOUT@OV 2„ LEDOVPYLA 4

2 3 )17Tikolaos Kabasılas (gest ach Eownvela TNG ÜELAC AELTOUVPYLAG : B 150;
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nısvolle pfer dar, indem selbst den darstellt, der für geopfert wurde;
die übriıgen aber haben durch iıhn WI1IE durch einen Miıttler teıl Deshalb
nahen sıch auch die übriıgen Biıschöfe (&7riox0om0L) und Priester 1m Bema,
WCNN S1e auch Konzelebranten (cuAAeELTOVPYOL) sind, nıcht W1e der erste«24
Diese NSÄätze negieren nıcht den echt priıesterlichen Mitvollzug der Kon-
zelebranten, sondern bringen wıederum das hıerarchische Prinzıp des
Diıionys1io0s Anwendung, demzufolge die Funktionen eines hierarchischen
Standes immer durch Vermittlung der e höheren Stufe der Hıerarchie
geschehen. Die Opferhandlung des Bischofs teıilt sıch also der Priester-
schaft mıiıt und wıird Von dieser Ausübung ihrer Weıhegewalt miıtvoll-
° Zwar vollzıeht 1LUFr der Bıschof dıe anuellen Handlungen den
Gaben, aber alle Priester bringen durch iıhr Stehen Opferaltar und iıhr
Hınweisen auf die Gaben siıchtbar Ausdruck, daß das "Tun des Bıschofs
auch das ihrıge 1St. Deshalb hebt Symeon auch das priesterliche Iun VOIll
dem zweler anderer Gruppen 1m Altarraum 1m Anschlufß dıe zıtierten
Worte Lolgendermaßen ab » Wıederum nehmen dıe anderen Geweihten
(ETepoL TCOV LE0G)V) ach ihnen eine geringere Stellung ein und können
nıcht dasselbe und kommen zuletzt ZUr heilıgen Kommunion, W1IE
auch die Aaus der lıturgischen Ordnung der Dıakone«25. DiIe »Geweihten«
stehen ber der Ordnung der Dıakone, SInd also auch Priester. Der Unter-
schile gegenüber den VOT ihnen Priestern wırd darın bestehen,
da{fs Q1e nıcht WIeE diese als Konzelebranten fungıleren. Tatsächlich steht die
Angabe: »SIEe nehmen eine geringere Stellung e1IN« parallel Kennzeıich-
NUN: der höheren ruppe als »Konzelebranten«. Es wıird sıch also
Priester handeln, die 1m Altarraum der Liturgie beiwohnen und ar
kommunizieren, nıcht aber konzelebrieren. Diese Priester dürfen nıcht
»dasselbe SdaRCH« WI1Ie die Konzelebranten. Welche Worte Symeon damıt
meınt, bleibt dunkel Die nächstliegende Annahme, da{f3 hıer Von einem
Mıiıtsprechen einzelner Anaphorateıle, näherhın der Eiınsetzungs- und Ep1-
kleseworte durch dıie Konzelebranten die ede 1st, verliert dadurch
Wahrscheinlichkeit, daß 1in der späateren KonzelebrationspraxIis der ortho-
doxen Griechen ein solches Miıtsprechen ebensowen1g übliıch 1St, WI1IEeE etiwa
be1 Hıppolyt oder be1 Dionysios. Zwar 1St be1 den Katholiıken des byzan-
tinıschen Rıtus en Mıiıtsprechen bzw leises Mitsingen der Einsetzungs-

üblich und wenı1gstens ıs 1Ns frühe Ih zurückzuverfolgen?®,
doch INa se1n, dafß dieser Brauch durch die lateinısche Konzelebrations-
praxI1s oder jedenfalls durch den Einflu{fß der scholastıschen Sakramenten-
theologie veranla{lßrt 1St. Unverkennbar 1st der scholastische Einfluß 1n der
Rubriık, die das Aussprechen der Eınsetzungs- und Kpikleseworte SeIt der
Zeıit des Kıever Metropoliten Petrus ogıla (1633— 1646) 1m Cinovnik

24 1lep  L TNG LEDÄC ÄELTOLOYLAG 09 (296D)
2 3 I1bıd

Dieu 25 (1953) 428
26 Raes, Sn concelebratıon eucharıstique Aans les rıtes Or1entauxX La Maıison-
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der orthodoxen Russen regelt®”. der Brauch des Mitsprechens selbst
dennoch alter se1in könnte, 1St freilich nıcht gänzlıch ausgeschlossen.

Diese Verschiedenheit der Konzelebrationspraxis be1 Griechen un!
Russen nnerhalb der Orthodoxie 1st nıemals als ontroverspunkt CIND-
funden worden; und auch 1n den lıturgischen Büchern derselben Sprache
weıchen die Angaben darüber, welche Gebete Von den Konzelebranten
selbst sprechen sınd, ZUM 'Teıl erheblich voneıiınander 2 Es drängt
sıch somıiıt der Eindruck auf, da{fß INnan diese Frage für das Wesen der Kn
zelebration nıcht als entscheidend betrachtete. Der ei der Konzele-
branten der Liturgiefeier drückt sıch augenscheinlich 1n ıhren Hand-
lungen aus. Vollziehen S1e diese 1n Gemeinschaft mıiıt dem Bischof,
genugen dıie Worte des ischofs, 1m Namen aller hörbar vorgeliragen,
das gemeinsame Handeln deuten und wıirksam werden lassen. Dies
gilt besonders für dıie naphora. Alle stehen als Upfernde den Altar,
der Bischof bringt das Iun des Presbyteriums 1ın den Worten der
Anaphora Or Ausdruck, und alle Konzelebranten machen die
Worte des Bıschofs den ıhrıgen. Eın Mitsprechen bzw. Mitsingen von
Anaphoraworten durch die einzelnen Konzelebranten würde deren Anteil

Geschehen verdeutlichen, ohne die S1ituation wesentlıch verändern.
In jedem müßte 6S 1n stimmlıcher Unterordnung den Bischof
geschehen, die Gemeimsamkeit des Tuns nıcht und
dıe hierarchische Ordnung nıcht verstoßen. Eigenes Sprechen der
Gebete durch dıe Konzelebranten wird Von Symeon dagegen meıst dann
erwähnt, WE diese VO Bischof räumlich Sind (z während
der Antıphonen??) bzw. einen Rıtus ohne unmittelbare Beteiligung des
Bischofs vollziehen (z be1 der Proskomidie, e1ım Großen 1INzug oder
be1 der ommun10n), ferner be1 Handlungen ohne Gemeinschaftscharakter,
WIE F e1m Anlegen der ewänder?°®.

27 Vgl bıd 26—41 DiIe Rubrik lautet: Man mu{l wIissen, da{f3 sehr darauf
ankommt, da{fs die Herrenworte: Nehmet hın und un I’'rınket alle
daraus über TOT und Weıin VO'  W en Konzelebranten einstimmı1g mıit leiser
Stimme aufs Wort zugleich mMi1t dem Bıschof ausgesprochen werden und dafß
keiner MI1t einem Worte dem Bıschof zuvorkommt oder hinter ihm zurückbleı1bt,
sondern da{fß alle WI1e AdUus einem un INmMmMenN sprechen. Desgleichen mussen
alle einstimmi1g leise ber den Dıskos sprechen: ‚Und mache dieses TOT
Und ebenso ber den eic ‚Und Was ın diesem Kelche 1st Miırt der and den
Diskos un den eic SCENCH aber kommt Hü dem Bischof ZUC,

KRaes 20—26
2Q 1e Anm
3 () Vgl Ilep  L TNG LEPÄC ÄELTOUPYLAG 82 2061 KFuür diese e1lile der Liturgie

geben auch die übrıgen VO  } Raes (30—36) zusammengestellten Quellen übereıin-
stimmend der kKkonzelebranten Wiırd überdies auch das Z
Großen Eınzug den Konzelebranten ZU Miıtsprechen zugewlesen aes 50),
kann dıe Eıindeutigkeit der j1er 1mM ch-Stil ausgedrückten Opferabsicht jedes e1IN-
zeinen Konzelebranten kaum och übertrofen werden; S! WECI111 €e1‘ »Befähige
mich 1n der raft Deines Heılıgen Geistes, bekleidet MI1t der na des Priestertums
VOT Deinem heilıgen Tisch estehen und dıie Gedächtnisfeier Deines heiliıgen un!'
allerreinsten Leı1ıbes und Deines kostbaren Blutes begehen
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Die Konzelebrationsform, dıie unls Symeon beschreibt, steht 1in großerinnerer Nähe jener der alten Kirche, die durch Hıppolyt und
Dionysios bezeugt 1St. Daß letztere als sakramentales Mıiıtwirken des SADNZCHPresbyteriums mıiıt dem Bischof verstehen Ist, hat Dom Botte richtiggezeigt?!, Was aber 1n den alten Dokumenten sehr wortkarg beschrieben
wird, gelangt bei 5Symeon voller Anschaulichkeit und läßt die byzan-tinısche Konzelebrationspraxis als konsequente Fortführung der ursprüng-lıchen I radıtion erscheıinen, die dem sakramentalen Iun aller Konzele-
branten siıchtbaren Ausdruck verleiht, nıcht wenıger deutlich aber auch
die Einheit des Presbyteriums 1n der leitenden Funktion des bischöflichen
Hauptzelebranten Anschauung ringt

%} Botte, Note hıstorique s$ur la concelebration Aans ’eglıse ancıenne La
Maison-Dieu 25 (1953) 9—23, bes 21
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The enedictio lei in ihe Apostolic Iradition O1 ippolytus
by

Eric Segelberg
The praycr OVeTr the 01l 1n the postolıc Iradıtion of Hıppolytus, chap-

ter the edıition of 1DEB:C 1$ preserved LWO only, the Latın
and the Ethiopic vers10ns.

J he Latın TEexXxTt of the Verona-fragments, written about 500 o0€es
accordıng D1x SO back translatıon from the time of St. Ambrose
somewhat later hıch Was founded Greek TEexT of Lype Currentı 1ın
Syrı1a}.

Horner publıshed and translated the Ethiopic an! the Arabıc VCI-
S10NS anı published translatıon of the Coptic vers1ons of thıs Church
Ordiınance? D1ix trıed show that the Ethiopic TexTt Was translatıon of

lost Arabıc ONC, hıch V1a Sahıdıc vers10n, lost dSs well, Was derived
from Greek text®

T’hese LTWO wıtnesses WeTE regarde d$Ss sufficıent that this Praycrreally dıd belong the <cor1ginal” Apostolıic Iradıtion.
In the Latın version there 1sS also 1n Chapter VI blessings of cheese and

olıves, the last of which reads follows: Fac dulcıtudine 1ON recedere
fructum eti1am hunc olıuae quı estT exemplum Ttuae pinguldınis, Ua de
lıgno fÄuisti 1n ultam 618 qu1 sperant 1n te*

When studyıng the lıturgical herıtage of the Church UNlCc easıly finds,
that there number of Prayers which i least VCILY similar that
of the Apostolıc JI radıtion. Dıix hımself has observed relatıon betweenthe Praycr of the Apostolıic Iradıtion and the benedictio ole1ı of MaundyT’hursday 1n the Gelasıan Sacramentary and mentions that the Praycr 1n the
present Roman Pontifical 15 but ver modification of the Gelasıan text®

IT he TEXT referred bDy Dı1ıx TECUTS also 1n the Gregorlian Sacramentaryand the LWO aTC closely elated
T here aIC, however, quıte number of other hıch doubt belongthe Samne tradıtion, but 1t if scholar had observed 1t 1n ıts entirety.

Dıx, TIhe IT reatıse the Apostolıc Tradıtıon of St Hıppolytus of Rome
London I Sa

T’he Statutes of the Ostties London
Op Gr 1  <
Op CIit 10 5

5 Op CIrT: Oote. He also SaVyYS In both ()W: eelıng 18 that the
Sacramentaries ave NOT borrowed from Hıppolytus, but that he an they 1N-
dependently reproduce the SaJminle endurıng lıturgical tradıtion ??.
A hıs early aV T’he Dlessing of the A0

1-40, CSD 224 1
[y Oals Laudate XINV. 56 ©



IT’he Benedicto le1 1n the Apostolıc Iradıtion of 1ppolytus 269

It 15 therefore first task pPresent the hıch aVe found,
lıst which, doubt 15 NOT complete.
In the Latın Hield ave found PraycCr hıch although containıng

number of addıtions, sShows Its affınıty wıth the pPraycr of the postolıc
I'radition. It 1$ found 1n the Ambros1an Manwual as publiıshed Dy
Magistrett1®. But {rom other Jlatınspeaking countrıies lıke Gaule North
Afrıca 1t has NOT een poss1ible yet of greater alue for

PUurpDOSC.
ome other Afrıcan countries ATrC IMOTEC riıch 1n informatıon. In the

Coptic f1eld there AdIc three observed, LW  C of hıch AdIc PraycCISs sed
1n the Coptic UrcC today and thus preserved 1n the Bohairıc dıialect”,
the thırd ONC 15 preserved 1n the ancıent euchologion of the VWhıte Monastery,
wrıtten in Sahıdıc and sed 1n the wedding ceremony®. 'T ’he Bohairıc
pPrayCcrs ATrc sed UIlCc for the cConsecration of anı the other for the
c<co1l of gladness’”,

Dom Emmanuel Lanne; who publıshed the Euchologion of the VWhıte
Monastery observed cdes affınıtes etonnantes’ between that FExXT and the
blessing of o1l 1n the Gelasıan Sacramentary®. Ihe th1o0p1c vers1ions AIc
akın the Optic ONECS and they ave een sed ONC for catechumens and
for sıck people, the second for those CC  who ave received the avacrum. an
for believers who aAIc 111„’ the thırd finally 15 sed 1n the wedding-ritual*®.
One InaYy be ng 1n supposing that these praycCrs already elonge the
ree recension IC V1a the supposed Sahıdic Bohaıirıc an 1C
vers10ns, 1S preserved in the Ethiopic urec Ordinance.

From the Syrian field ave SOINC slıght evidence from the I esta-
Domaunıi, where according Dix, there AdIc LIraCces of the praycr

of the Apostolic I 'radıtion, havıngz SOINEC peculıiarıties derived from the
benedictio olıyarum and thıs should be OIlIC of the proofs that thıs
DPDIraycr or1ginally belongs Ü the Apostolıc 'Iradıtion1).

In the West-Syrıan field it has een poss1ible least LWO
PTFayvyCIS, ONC preserved 1n both Jacobıte and Maronite vers10ns, being
pPraycCrs for the catechumens the sıck, the other eing the PTIayCI for
the consecration of the Jacobıites??,

C MagıStrettl, Manuale Ambrosıianum Mılan 147 'Ihe dates
Dack the 13th CeENTUrYy.

TUukı, CUEPSHÄaTMITORFEN XC H M1  1 eo0yah ome
ARO©-, S

NL1 D 20% S
}  } ibid QFe.

HOFAEers C162 168, 176 Bessarıone NAI4 203 (1913) 268
33 D1Xs Clts 10, c< alone PICSCIVCS these three CISCSy but attests

theıir genulneness DYy introducıng the phrase onl oohich 25 the LYDe of thy fatness into
the blessing of 01l which 1t substitutes for 2”

U VEeRZINDET,; Rıtus Orızentalıum (Würzburg 341, 11 (Würzburg
592; 539
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From the East-Syrıan field there 15 yeL evidence for the existence
of thıs Prayer. Closely elated the yrıan tradıtion 1S usually the Arme-
nlan, and aCTt there 15 TexTt T0Oom the baptısmal rıtual, probably A
remminiscence TOom antebaptısmal unction, hıch 15 of certaiın interest13.
One ould EXPDECL this DE be derived TOm Greek version Current in
Syrıa, poss1ıbly V1a dyrlac translatıon.

Finally, and thıs 15 perhaps the MOST important thing, ave LWO
preserved 1n ree One WAas publıshed by the Russıan scholar

m1tr1) k1) TOM manuscrı1pt he found 1n the Monastery ofSt athe-
rine Mt 1nal dated the 11th 12th It has een sed AaS
the thırd blessing 1ın rıtual for the heptapapadic unction of the sıck,
unusual order 1C. INnaYy contaın also other ancıent an valuable mater1al
probably specılally ıllustrating Egyptian tradıtion14. Ü ’he TEXT Was later
republished by Irebelasl5

'The other Greek TexTt 15 preserved 1n Praycr st1ll sed 1n the rıtual for
the cConsecration of myron*®,

T’hese Teec probably contaın of the orıgınal lost Greek
vers1ion of the postolıc Iradıtion and AdICc thus extremely interesting,
although MUSLT bear mınd that the SaJmnle INaYy be ere as 1n the Latın
field, that avVe NOT borrowed irom the postolıc Iradıtion but r_

producıng independently the Samne enduring lıturgical tradıtion!?.
In this 1t 11l NOT be possible discuss all these mentioned

and the Very complıcated relatıon between them all, but shall espec1  Yydeal wıth the Latın and Tee and mention SOM of the results of
investigation of the other ONCS, investigation hıch 1S NOT yeL finished
The TexTt of the Apostolıc T’radıtion, preserved 1ın LWO vers10ns,

SOM problems. Chapter begıins wıth rubric telling that ıf anı y ULl offers
o1l, the bıshop chall make eucharıst the oblatıon of bread and WIine But
he shall NOT Say word for word the S a4Ine Praycer, but ıth sıimılar wording
(Dıx translates urrtute Dy neHeBt”., Botte wıth ““wording”” hıch
LNOTC probable?®):

Ur oleum hoc sanctıficans
das Ds sanıtatem utentibus

percıpientibus
unde UuncxIist1ı
sacerdotes prophetas
S1C omnıbus gustantıbus
confortationem sanıtatem
utentibus iıllud praebeat.

Denzinger 285 S Conybeare, Rıtuale Armenorum OxfTford 03
AÄAnekce AMHTPHEBCKIN, ONiIcCaHile JNI YPIHYCCKHXB PDyYKOMHCEHÄ Kiev 1895 — 1901)I1 104
Mıxpov KüyolAOyıLov (“AONvoaLc 1950-1955) 180
p Cit 283286

a eady observed Dy DIx ; GIEX Laudate XIV 56 (1936) 234,
18 DISX; 1 Botte, La I radıtıon Apostolıque arıs 22
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When interpreting, Dom Gregory D1ıx makes LWO alterations the LEXT.
Nnstead of the first sanıtatem he reads sanctıtatem, presupposing
ree ÜDYLAOLA for A YLAOLLO. 'I’hıs change although poss1ible, 0€eSs NOLT SCCII

NECCCSSATY. 'Ihe word 15 missıng the Ethiopic TEexXT.
'The second emendation of Dix regards utentibus where he Wants

uncthHSs, SUpposSiInNg S Tee YONGHELOL for Y OLOTELOL. 'There 15 evidence
for thıs in the Ethiopi1c version (e  Nh-) But the WAdY of explaiıning May
be OPCH criticısm. the Tee LTEXT of the S1na1 manuscr1pt 1$ of anı y
help the words quoted ATIC NOLT exactly 1in the SaIne place of the PIaycCr
it reads Y OLOLLEVOLG.

Inspite of these emendations the TEeXT 15 NOLTL altogether satısfactory.
venture present thıs translatıon:
°° As T’hou, God, sanctıfles thıs 01l an J1VES health all those who arec

anoilınted thereby perce1ve n en thereo(f, whereby hou dıdst ano1lnt
1ngs, priests an prophets, NO  < g1ve W them who E
perce1ive Pa . and all who AIc eing anolnted thereby egn R UsScC 1T /”

One INdYy be rıght that utentibus also 1n the second Case INnaYy ave
een misunderstood, 1n the ISt CAasSC, but the Ethiopic TEerTt 0€es NOT
favour that suppositıion.

We LLOW Lurn the elated Praycrs startıng from the Roman tradıtion.

The Consecration of the chrıiısm

'IThe KRoman Praycr for consecrating the chrısm 1s known from both
the (Gelasıan an the Gregorian Sacramentarıes. 'Che Dart of the PTIayCI
which the oldest part 18 :
Tle 1g1itur deprecamur Domine

U1US Crea4tiurae piınguedinem sanctıficare
benedictione dignerI1s

Sanctı Spiırıtus ei admiscere virtutem
unde UunxIist1 sacerdotes prophetas

SIT hıs quı renatiı fuerint aQqua spiırıtu SANCLO
chrisma salutıis DPer etcC

'T’he STIructLure of the PraycCr well the unde-sentence that
thıs PTraycCr belongs the ‘famıly  27 but there HE SOMNC peculıiarities. 'CThe
Te 1gıtur-sentence an of the words indicatiıng the specılal PUurDOSC
of the chrısm, ere exclusıvely havıng the chrismatıion after baptısm 1n
mind, g1ve thıs TexTt 1ts characterIistics.

The essing of unct10o infirmorum

'T he blessing of the unct1o inf1ırmorum, hıch 1s recited Maundy
T’hursday the VeIYy Canon Missae before Per QUCIM a€eCc omn1a 15
based PraycI 1n the Gelasıan Sacramentary hıch Was slıghtly changed
in the Gregorian.
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'CThe Gelasıan text
EMmMiItte: QUACSUMUS, Domine
Spırıtum SancLium Paraclıtum de caelıs
In AancC pınguedinem olıvae GUAM de yırıdı l19Nn0
producere dıgnatus es ad refectiıonem ment1s el Corporıs
( Rn ü TUa SanctLa benedictione
Q1tf Omn1ı ungenti1 gustantı (later erased) tangentI1ı
(PR SIT Omn1 hoc UNgeNTLO caelestis medicinae peruncto)
utamentum Corporıs anımae et spırıtus
ad evacuandos OINNES dolores, infirmıtatem,
aegritudinem mentis COrporIs,
nde unxı1ıst1ı sacerdotes prophetas et
crisma LuUuum perfectum nobıs C: Domuine, benedictum
PEIMANCNS 1n visceribus nostrI1s, 1n Omıne PCI quem

hıs TIEeXt has certaın remarkable features, which SCCIMHN MOSLT primıitıive.
The words ungent1, gustantı, tangenti!ı indicate time when thıs 01l
Was gıven the faıthful be sed bDy themselves wıthout the assıstance
of priest, further the ancıent uUusc a driınking the blessed o1l Just
touch 1t probably s1gnıng therewith 1n the SdadInle INanDNer d Holy 15
sed nowadays.

Remarkable 1S also the word Cr1sma IC ONe ould NOLT EXPDECL 1n
thıs pTayCr. It INaYy indıicate time when the Praycr Was sed both for
chrism an unction wıth small alterations 1n the actual GCASEC. But the expla-natıon given below INOTEC probable.

'IThe practice of drinking o1l, well testined from the ancılent church
later became unorthodox hıch 1S the L1CASON why the word gustantı Was
deleted 1n the manuscr1pt of the Gelasıan SaCrameNntary, 1T 15 m1ssSINg 1in
the Gregorian SACramMECNTLAaArYy as well 1n the present Roman Pontifical
but remin1ıscenses of the ancıent practice 38  — SCCIN SUFrV1IVe in the words:
PErTMANCNS 1n visceribus nostrI1is.

Another peculiarıty 15 the infÄluence from Ap rad VI namely the
DE° 1N ancC pinguedinem — refectionem ment1is COrporI1s.

T’he Gelasıan LEXT, however, somewhat incoherent. From the
beginnıng untiıl the unde-sentence 1t 1S logical, but wıth the unde-sentence
there somethıing NCW, and nde lack 1ts correlate. Would
1t NOT SCCIMN LNOTC probable that the second pDart 1$ dısplaced and that nde
has 1ts or1ıgınal correlate 1ın crı1ısma tuum ”

iılson, T’he Gelasıian Sacramentary London 49 ; Mo hl-
berg (ed:); er SAacramentorum Romance Aecclesıce ordınıs annnı cırculı Rerum
ecclesiasticarum OCumenta. Series Maior — KFontes ome 61 D} cf. S  oh I
DErB, Das fFränkısche Sacramentarıum Gelasianum ın alammanıscher Überlieferung(Codex Sangall No 348) LOK 1/2 (1959)3 Lietzmann Bornkamm,
Das S acramentarıum Gregor1anum nach dem AÄAachener Urexemplar LOFreprint



'The Benedicto le1 the Apostolıc I’radıtıon of Hıppolytus 273

We ould then ave Praycr lıke thıs
Emıitte q  Un Domine Spırıtum Sanctum tua sancta benedictione

SIT CI151119 LUUMmM perfectum nobıs, nde UNX1ST1 sacerdotes prophetas
aCCCEPDL that the Gelasıan PIayCI NOLT quı1Le coherent eiıng COMM-

pose of L[WO related PTayCIS, ONC for chrısm another for HAHGCLLO infirmo-
rUu1N, also that the ““or1g1inal”” PTayCI for the uUunCcCLIO infirmorum

closely elated the Ambrosıan tradıtion

T’he Ambrosıan tradıtion
From the Ambros1ıan field has een possible but ONC TexTt
Praycr for the infirmorum, whereas the PTaycCI for the chrism

belongs another LypeC of prayer”® It has NOT een possible the
history of thıs PTrayvycerT, but proviıs1ıonally 1T accepted 4S “true n_
tatıve of the Ambrosian Milanes1ıan tradıtion

'IThe part of the LEexXT of ere reads
Domine Deusp LFEGTE iubeas Spıirıtum EL

Paraclıtum D AancC pınguedınem qUAM de DIrıdı l12n0 fluere Drae-
CLDISTL üı S 1 Q U15S UNCLUS fuerit vel ustauerıiıt SIT C1
4a0 1Mae u firmamentum

We observe SOMEC INLeresLNg features 1he idea of drinkıng
the blessed 01l dDPCAIS also ere gustauer1tk, self-anomting NOLT evıdent
the HE PTCSUPDDOSIN: SCr drmnen UÜNGEUS fuerit The
nde INISSINS infÄuence from APp rad VI obvıous

anc praecıp1stı
I he relatıon between Roman and the Ambrosıan tradıtiıon this

field essent1al atters VCLYy CLIOSE, but number of detaıls VCLY
diıfferent The WaY of the sSsacrament dıfferent, HN EILUS fuerit
uUungeNTIL, and what INOTIC remarkable, the LWO PraycCcrsS CXDICSS theıir
COININON ideas remarkably dıifferent WdY

1ttere 1ubeas
UACSUMUS

anc hanc
Auereproducere

utamentfum firmamentum
One MUST aCCCDL that these LWO rCcpresCcNhtL LWO dıfferent tradıtions

havıng COININON and MOSLT probably TeC S  ‘9 hıch would explaın
the different wording?! It possible esta Tee TExXT hıch INaYy be
rendered Latın lıke LIWO DrayCIS

Magıstrett1ı, Pontificale USUM ecclesıce Medi:olanensıs Miılan 08
PIayCI of the Ambrosıan tradıtion belonging OUT - Tamıly: also preserved
the CoOoronation rıtual, 114

(T Chavasse, W/ AA l’°onction des infırmes dans l’eglıse latıne du IIle
A sıecle (Strasbourg 55
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Is it TOO brave SUSgESL that underlying Greek TEexT MUST ate back
the early 2Ard century”

The LW Greek
Irebelas has published the TEexXT of the PFraycer actually sed in Byzantıne

tradıtion for the consecration of together wıth SOM slıghtly dıfferent
and poss1bly INOTEC ancıent variıants from other manuscr1pts*?,

'The INOTC interesting part of the Praycr according 0)81> of the est
manuscr1pts SdayS Kvupıs, ‚.„KATATELVOV TO TAVAYLOV 0 Ilveipawra  mı) TOUTO - M  vD0V Iloimncov (XUTO YXPLOLC BaoLALKOV, XPLOLA TVELLATLXOV,
CN OQUAÄCKTNDLOV, X YLOOTLXOV Duy @v HXL, COULATOV, ZA0LOV XYAÄALALOEGIG, SV
EYPLONCAV ‚ASEDELC, TOOMNTAL XL BAÜoLAÄELG" SL QU XL KÜTOC EYOLOAC
TOVC XYLOUG GOU AT OCTOÄOQUCG XL TEAVTAC TOUC 8L ÄQUTROU TAÄLYYEVEOLAG DD
NÜTOV. AVAYEVWWNTEVTAG. /  LV (QOL A%OC TEOLOVGLOG, BoaoLAsLOV LEOATEULLA,E voc X YLOV, SO0 PAYLOLEVOL ÖL TOU . LUOTNPLOU TOUTOU.

The iIructure of thıs Praycr remınds ONC of those ave already met
wıth 111 later COMEC ACTOSS There 15 Praycr the ord that he INaYysend hıs Spirıt OVer the that 1t INAaY become chrıiısma roya. Dy hıch
WEeEeTC anolnted priests eic 'CThe unde-sentence has ere become splıtinto seNtTENCES ONC beginnıing SV  D y the other ÖL QU. Thıs 15 NOL the
only example of such development when A  S ideas ave become INOTEC
relevant the or1ıginal meanıng, havıng become obscured for Varıo0us
FrCasOoONS, 15 reshaped transformed. In repalrıng the unde-sentence yOouthat thıs LEXT embodies Praycr hıch closely connected wıth
the ““or1ginal” Suppose ““or1ıginal” praycer and where there 15 influence
from AD - LTad: VI IT he restored ({CXT mıght ave the following wording:
KuüpıE, XATATELWOV TO TAVAYLOV GOU Ilveipc S TEL  w TOUTO MO Müpoyv, ÖL z EY DLOACLEPELG, TOOOQNTAG XL BaoLÄeLG, LVOX (DGL SCWOAXYLOLEVOL.

'Thanks thıs praycer 1t has een poss1ible establish SOI evidence
for the existence of thıs Praycr also in the Byzantıne fi1eld poss1ıbly includingAsıa Minor. 'The problem 1S, however, how long time 1t has een
indigenous there.

As knowledge of the history of the Byzantıne rıte 1S IMOST
dare NOT Say anythıng about 1ts aApC S Byzantine PTrayer.,. We know

that Constantinople WaSs NOT wıthout lıturgical infiluence from ÖC and
therefore INnaYy ere AU® example of Syrıan infiuence, but 1t rather

lack Syrıan peculharıtes.
The second TEexTt rTee already mentioned 15 that firom Sina1 1s reads:

"Exreubov, Kvpıs, TV TLOTNTO TOU SASOUC GOU STEL TOV XOAOTTOV TNG SACLAC
TOUTOV, 5L Ca EY OLOAC LEDELG, TOO0OONTAXG, BAoLÄELC V  23 LXOTUPXG
KL SVEÖUOAXC TN XPNCTOTNTL GOU ÖLXALOGÜVNG EVÖULLOL, l  LV YEVNTAL A VTL TO®

22 rebelas,; Mıxpov KüyoAOyıov 3638 especlally
Ihe TExXT accordıng Dmitrijevskij: ToxXAG( ——
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XÄELOOLEV O XL YEVOLLEV G SLC OVY) OLV H. OL 2  E  OE  AELAV Duy NC XL G (D -
(X%@%L) TVEULATOG, £LC XTOTPOTENV TAVTOC XAXKOU, NS  m> ÜYELOAV S:

X w:  w ÖL TOU Kuptou NLGOV "Incob |Xoı.0700]. ‘ Exo wnı YOrı ZÜAOYNTOC
C XL ÖEÖOEXOLEVOG GUV T® Iloavayıo.

I1 wo senNtTENCES arec IMOST probably later addıtions namely XL ZVEÖLOAC
SVÖLLO and £LC XTOTPOTCHV XOXVX.OU.

The first UNC be dependent Eph VI E  LC ÜYELAV T
Y OLOLEVO®O INaYy also be later accretion although 1t Inay be regarde de-
tached from 1ts CONTEXT 4S well

hus it possible esta LLLOTC primıtıve TEext for thıs PTayCrI,
being the underlıned part of the TEXT above. What 15 NO  S of certaın alue
1s that ere SCCIHMH ave the ree TexT of Dart of the postolıc Iradıtion
of Hıppolytus least Greek tradıtion closely elated the TexTt known
1n Rome about 215 tradıtıon havıng relatıon simılar that of
the Gelasıan TERT 1n relatıon the ıppolytan ONC. 'The double tradıtion,
the Byzantıne and the Sinaltıc, indıcate the importance of the LEXL, they
represent LWO tradıtions hıch SCCIMN LLOTC dıfferent than they really ATC
because the ONC 15 the INyTON-Praycr the other rather intended for the
anomınting of the sıck.

afraıd It wıill be VeCIY tirıng follow thıs investigation g01Ng from
ON lıturgical tradıtion the other but that MUST ST1 z  '
the attention of the reader for another three tradıt1ons, namely the Coptic,
Syrıac an Armeninan, mercı  V leavıng the Ethiopian for the time being.
In the Coptic field three MOST valuable ATIC registered. 'The Sahıdıc
vers10n, preserved 1n the Gireat Euchologion of the VWhıte Monastery anı
publıshed Dy Dom Emm. Lanne; has ecCcn Dart of the wedding rıtual,
where in the Coptic 4S well d$S the Ethiopian tradıtion anointing takes
place

hıs tradıtion tO be later development of TEeXT akın the
Sinait1ic TeEC One should observe that the unction should be the

according the Sahıdıic LEXT, whereas the Tee has ÖVNOLG.
Both readıngs possible but ONC has the rıght ask whether ÄVEOLC 15
NOT better readıng 1n PTaycCr hıch has somethıng do ıth

'Ihe Sahıdic TexTt hıch has certaiın relationship wıth the ree
Sinaitic ONC has become faiırly lengthy PraycCr, repeatıng and varyıng the
““or1ginal”” thoughts of the PraycCrI, 4S known from the Tee One
dıfference 1s that the Sahıdic asks God send hıs holy DOW!  9 whereas
the Tee has TLOTNTA TOU SANS0OUC, but thoughts similar that SCCIH

be mbodied 1n what should lıke call later accret1ons of the Optic
TEexTt

The LWO Bohairıc AT ON for the and the ther for the
AT ATIECAAMION. Although they in essent1al atters akın they do NOT SCCIIH

be related VECLY much from lınguistic polnNt of 1eW. As Coptic
they SCCIH be independent of another and they dic NOT dependent of the

20*
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Sahıdıc LexTt either. We thus a three Coptic vers10ns probably g01Ngback DeS SOUTCES and independently translated.
Both Prayers ave had long history of growıing and ave become long

PraycersS, where SOINEC of the insertions dICc quıite obvious.
JI urning the SVyriaCc field first the 1 estament of Lord,hıch Dy Dix WaSs regarde 4S INanıYy WdYS the INOST ıimportant wıtness

of the TErT of Ap: Irad. DE the Latın version 24 It 15 dated between
2350 and the 5th For Purposce the JT estament 15 partly faılure
4S the TE of PTayCr 1S NOT preserved there, but SUOINC remımnıiscCenNses
hereof ATIC of certaın interest.

The TCXT PT'  S Praycer hıch has NOWN priests, prophets and
kıngs something sımılar hıch 15 summed 1n the phrase those whom
thou ast found worthy thereto. { has also known Text inspiıred firom
AD: Trad: VI 3 hıch 1S INOTEC akın the Latın T(EXT than the other WIt-
1EeSSCS known, hıch dependent of the SadIlle

The words V\L'I Cal mIT ag 4:_\\7 )CDC\&\._.I<.T (which 15 the Lype of
YOUTr fatness) rendering TÜTOC TNC TLOTNTOG GOU (qui est exemplum LuUae
pınguldinis) the genulnnNess of the FOXT 1n thıs Syrlac field?2>

In 5Syro-Antiochene West-Syrian tradıtıon PraycCr for
and ONC, several vers10ns, from the baptismal rıtual

The INYyTON-Prayer 1s iramed 4S pProper Eucharistıic Praycr startıng wıth
ratıas agımus t1bı Domine Sanctie anı has the phrase eT praesta
uL facıamus chrisma hoc quod CO  LiLum eSI; uL oleum ıllud
SancLuUum PCT quod unctı SUNT sacerdotes prophetaeMoysı1ı ad Ilohannem..

1 hıs TEeXT has VCIY lıttle 1n wıth the other Syrlac ONC, but
rCPresSCNL independent tradıtion ; much 4S happened 1n Egypt, where

the INyroN-pPrayer had the slıghtest possible kınship wıth the Praycr for
the aTCaATEAAaDON.,

The second tradıtion 1n the West-Syrian feld, represented by Jacobıiıteand Maronite version ATC probably derived firom COININON f
Lype simılar thıs Sancte et. glor10se, CU1luUs SanNCcıia unctione
prophetae eT pontıfices er er sacerdotes unct1ı SUNtT ven1at
domine ab excelsıs altıtudinibus Virtus Lu2 oleum hoc

There AT also SOMEe INOTEC hich ave NOT opportunıty deal
wıth ere

The Armenian version ought, however, be mentioned ; dS 1t INa Yyreflect older Syr1ac tradıtiıon LO lost. 'The LEXT,; sed 1n the baptısmal
Dix, I Tadı, LA

2 5 Rahmani (Mayence 48 ; cf. DIX CI 10 5
ave sed the translatıons of Denzinger. the kiındness of Bıshop

sed them ere.
Khoury-Sarkis ave TeCCHEN ZOL hold of SOINEC Syrı1ac CX but ave NOT

27 Conybeare, Rıtuale Ärmenorum, 03
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rıtual an HGc aCCompanyıng antebaptısmal unct1ion, 1$ VEIY lengthy
TexTt embodyıing least of Praycr and hıch INaYy be reconstructed

follows :
Rogamus Domine
emiıtte gratlias Spıirıtus E1 Sanctı
1n oleum hoc
nde unxıistı sacerdotes er prophetas
eit SIT e1 qu1ı ungitur ad

hıs LEXL, although reconstructed, 1s of value because 1t
be wıitness primıtive tradıtion wıthout anı y infÄuence Tom Ap. I'rad.VI 35 indicating Lype earlier than MOST of OUrTr PrayCerS.,

'Thıs Armenıuan TEexXT shows change the order of the prayer hıch
recogniıze from the West-Syrian SOUTCES, but NOT T1om the other NECes

known, and VeL 1t 1s impossible derive the Armenı1an tTexTt from of
the Syrıan NCS. 'Ihıs INnaYy indicate fairly consıderable dSC for the Ar-
men1lan tradıtion.

T’he influence irom Ap rad VI
As has already several times een mentioned ONE Can infiuence

irom ApB. Irad. VI 1n number of ö namely 1n the Roman, Am-
bros1an, S1ina1lt1ic Greek, Sahıdıc, Bohairıic aTaAIEAaION), the lesta-

Domuinı and ON Ethiopic Text. Ihey all ave in COMMON that
they AIc PrayCcrs for the unct1o infirmorum the elated unction 1n the
wedding-ceremonial, but 1t 15 jackıng 1ın the Armeninan, and LWO West-
Syrıan 9 all of them elated baptısm, an 1n the Roman chrisma-
PraYycCrI, the yrıan an the- Coptic pPrayCcrs 048*

In the postolıc T’radıtion, the only Text of hıch 15 the Latın version
testihed in SOINEC WaY also Dy the Syrıan vers1iıon of the 1 estament of OUr
Lord, reads:

Fac LUa dulcıtudine 1O0 recedere iructum eti1am UNG olıvae
qu1 CGS exemplum LuU42€ pingulidinis, quam de lıgno fluistiı 1n
ultam C15, qu1 SpPpCerant 1n

For the sake of sımplicity the Varıous preserving sımiılar tradıtiıon
dIc ere rendered ın Latın

ınm an pinguedinem olıvae
qQuam de Vvirıdı lıgno producere dıgnatus

Amb anc pinguedinem
q u am de Vvirıdı lıgno fluere praec1pistı

Sın pinguedinem m1sericordiae Luae€e
fructum TINC olıvae

Sah fiructum uUunc olıvae
Boh pinguedinem INASNAC misericordiae LuU2€E

fructum olıvae PINguls
(or pıinguedinis olivae)
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Test oleum hoc
quod est exemplum LUa pinguedinis

fructum hulus olıvae

All these SCNTLCNCES, being Fremdkörper the praycr ver the holy o1l,
dICc thus derived Tom the Praycr for the olıves, AsSs 1s obvıous T10Oom the aCt
that 1t for the fructum olıvae, NOT for the o1l, oleum hoc, and thıs
Causes SOMNC obscurity the TEXT

ree phrases of Ap J rad. VI dic quoted 1n Prayers Dut
INOTEC than LWO of them NC and the SaJmnle PTIaycer.

Fructum eti1am UncC olıvae ADPCAIS the Tee Sinaıtic LEXL,
Sahıdıc, Bohairıc 1Df°); KEthiopic and poss1bly Testamentum Domuini, al-
though the TEexT oleum hoc INnay also be regarde d$S representingdıfferent tradıtion. Egypt 15 poss1bly the Cenire of the tradıtion. 1 he Sahiıdic
FEerT 15 of certain interest, repeating the words the fruıt of the olıve the
second time introducing and Sayıng sending irom heaven yOUr
an uDOoN thıs frut of the olıve, hıch 1s the o1l Dy hıch yOouaNO1NtT priests eiC

Qu1 eSTtT exemplum [U3Ee pingulidinis only the ] esta-
ment of Lord, but there ATC remin1iscenses of 1t, the word pinguedobeing the key-word. Egypt anı the Italıan peninsula provıde the evidence.

'The thırd phrase, quam de lıgno fluistı, being quoted oniy ın the
L[WO Latın SOUTCCES, the Roman anı the Ambrosıian, 1S of interest.
T’he Ambrosian CX lacks the word O11Va whıch 1s probably the result
of later redaction, the word olıva 4S 1t stands Causıng SOMIMEC lack 1n the
CONTEXT

Lignum lıgnum virıde stands for the tree of lıfe, hıch 15 the
'CThe addıtion virıde 1 probably VCLY old, poss1bly of the 2rd

CENLUFY A ıf 1t 18 rıght that the LW  c Latın vers1o0ns ATC Z01Ng back
COININON Greek 'There ATC poss1ıbly number of references Tom

the fathers be found for the eXxpress10n lıgnum virıde; but IT shoul
ere only be noted that 1n the Gospel of Philıp, of the Nag Hammadı
found 1n Egypt and being of the Valentinıian tradıtion, there 1s TExXT hıch
ought be quoted ere 'T he tree of lıfe accordıng thıs TeXT 1$
olıve fT| the tree of lıfe 15 1in the mıdst of Paradıise. And the tIree of olıves
from which the chrism 1s taken WeTEC formed from 1t for the resurrection?8.
'Thıs olıve IrCcEe, hıch 15 the Lıree of lıfe, Wds accordıng the SaJmille aDO-
cryphal Gospel planted Dy Joseph 1n hıs garden (EP

\What conclusions INndaYy be drawn”? Quotations T10Om Ap. I'rad. VI
simılar PraycrS independently from that Church Order Current ın Varıous

” x Segelberg in : Numen VII (1960) 193 McL 1lsOonN; T’he Gospel of PhılıpLondon 133 ollowing ıll aCCEPDLILS the interpretation of TheE iree an NOLT
10 000 an thı OIlLC should aAaCCEDT thıs translatıon an COTTEeCt what ave
previously publıshed.

McL ılson, CI 153 5
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hurches ave een combıined usually in the SaImnle place wıth PTraycCr
related the benedictio le1 of Ap. I'rad. It has een dıfferently
one in aly and ZYp In the TE field play words possıble only
1n Tee aAaDDCAIS (mL6mNTA TOU ZAEOUC STEL  w TOV XOOTOV TNG EAoLAC). When the
LWO tradıtions first WT combıned 15 dıiıfficult SdY, but there ATCc rCasomnNs

SUDDOSC that least in Italy 1t appene early as the 2Ard CENLULCY

The orıgınal ET of the blessing of the 011
When comparıng the that they ave

shape: 1nvocatıon of G0od that he ch. send hıs spirıt PiC upOonN
the o1l, wherewiıth he did ano1lnt 1ngs, priests an prophets that 1t INaYy
g1ve health eICc Tee origınal TEXT INaYy ave een lıke this

"Extreuwbov, Kvpte, ”O Ilveiuc GOU _>  m(ı) TO ZA0LOV TOUTO ÖL EY OLOAC LEPELC
BAGLÄELG KL TOOONTAG /  LV YEWNTAL/TOLG AXÄELOOLLEVOLG XL YEVOLLEVOLG ELC GOOENELAV
COLXTOC KL DuyNc XL T VELLATOC

Most of the PIaycCr INnay be changed 1n ONC WaYy another the Varıous
tradıtions, but there 18 ULLC thıng hıch EXCEDL 1n the Ambros1an PTaycCrI
Ways E  9 the phrase: werewıth thou st anoınt kıngs, priests anı
prophets. It 15 interesting SCC how the threefold minNIsStry of ord
1s accentuated ere 'Che number of offices quoted värles, quite often
fourth 18 added, MartLYyIS, 1n SOINC also archpriests, 1in SOTINC others
Ings 1S m1sS1InNg, probably caused DYy the negatıvism of the Monophysıtes

the Melhlkıtes and Byzantıine empire, but nevertheless there 15 doubt
about the fact that orıgınally there WeTC mentioned Just three offices, 3 \ 8

the offices of ord Dr Beskow 1n hıs Rex Gloriae, referring
thıs unpublıshed thesıs, has made SOINEC observatiıons 1n thıs connection?®.

In relation the text of Ap. I'rad. there Obv10us simılarities.
It 15 doubt that the tTexTt of 1ppolytus 15 of the SaImnle tradıtiıon, the Sd1I11Cc

phrases TG although partıy 1in different order.

'The DUrDOSC of the Praycr_I
As Was already mentioned the Lype of praycr actually aDPDCAIS 1n INanıYy

different sett1ngs, maınly LWO, the ON for the cCOoNsecration of chrısm
IN YyION, the other for the essing of o1l for the siıck hıch Praycr
ave speclalısed become in SOINC PTIaycCI sed 1n the wedding-
rıtual praycr sed in the baptısmal ritual for antebaptısmal unction
1S probably derived from the firstmentioned LypeC

But what WwWasSs the orıgınal PUrDOSC of the Praycr. Was 1t intended for
chriısm 011 ? From the Varı0ous tradıtions it 15 dıfficult Judge, 1T

that the dıfferent maintypes AaDDCAar 1n almost all of the
church One MUSLT Lr y inter10r crıteri10n. 'T hıs 18 1in the key-phrase
nde UNnXISEL; Sı QU EY OLOXG.

&’ Der Beskow, Rex Gloriae ppsala 120 5
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The Dutch scholar Ysebaert; hıs valuable book Greek BaptısmalT erminology (Nijmegen demonstrates that the word
XÄELDELV 15 °“°the prophane term for the anomting intended for the Care
of the body” “the SaJmIne word and ETTLY PLELV are sed for anomting
gesture of healing”” and finally °“the sacral Y OLELV and X OLOLA are
reserved for anolnting wıth the Holy SPIE 92

T he result of hıs research regards the terminology in the early Christian
lıterature, he 5SUums The erb Y OLELV and derivatives, but NOT XÄELDELV
dIec the echnical for the postbaptismal anomting wıth 01l hıch
15 called YPLOLA, l*“’)POV> and sometimes 2A00 V 32

It ould thus SOCCTY MOstT probable that the Lype of PTraycer, wıth hıch
AdTICc Concerned Was or1ıgınally sed for Consecration of chrısm,

d 1t SCS the term Y OLELV. For thıs interpretation also speaks the reference
the Old J estament anomntings of priests, kıngs and prophets, hıch were

NOT anı y anomtings of the sıck but conferring of the Holy Spiırıt for their
offices.

thıs interpretation 18 rıght the Praycr of Ap. ı Lrad. which 1S
doubt Praycr for the blessing of the 91l of the siıck and hıich o€es refer

the Old-Covenant anomtings, secondary Uusec of OUr Prayer-Lype And thıs secondary uUusSsc has become almost INOTe wıdespread than the
orıgıinal ONC, the uSCc of the Praycr for the Consecration of 'Thıs
dıfference 1n frequency 1S, however, not surprising, dsS chrisma WaSs NSC-
crated by the bishop only and Lal OCCAaS10NS, whereas unction of. the
siıck could be performed Dy an Yy priest. One has therefore ICason CXDECL
INOTEe materı1al for the blessing of the last mentioned o1l

The dDC of thiıs Lype of Prayer
What know 1S, that Prayers 1n the Apostolic I'radıtion of 1ppO-lytus, ON for the blessing of olıves, ONeEe for the blessing ofunct10 infirmorum

eX1IST in Rome about 21527970 From the Sa|me NOW
about kınds of o1l, the of T’hanksgiving an the QOıl of Exorciısm
(XXI 6‘3 10, 19-20; X11 2

A he praycer of the Apostolıc 1 radıtiıon o€es NOT turn anı y other
lıturgical S  ‘5 but there number of LEXTS hıch AIc closelyrelated another anı elated the Apostolic T'radıtion d well although
NOT closely, an these sometimes the blessing of the olıves
of the Apostolic I 'radıtion elated tradıtions.

it S  9 thus impossible derive the Praycers of let Uus Say the second
Lamıly irom that of Hıppolytus As result of thıs research ATrC ready

SUggeEST that the of the Apostolic Iradıtion ere rCPreSCNLT ONC
tradıtion several hıch all INaYy be derived stil] INOTE ancılent
COMMMON tradıtion, g01Ng back the second CENTUFY, perhapsthe VECIY Apostolic dSC

3 1 XSeDAdert. 283, where he himself 15 referring Schlier 1n ; hWhb 230sqaqA& D Up CIt 266
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For thıs presumption another I1CAaSON INaYy be added 'The Dıdascalia
hıch 1n accordance wıth other early Syrıan SOUTCES knew of sacramental
antebaptısmal anomting oes NOT PFrEeSCIVC the LTexTt of Consecration PTaycCrT,but it refers riıte hıch 15 interpreted 1n the lıght of the CUSTLOM of the
Old Covenant. Dom Hugh Connolly’s translatıon of the SyrıanDıdascalıia: As of old the priests and kıngs WEeTIC anolnted in Israel, do thou
in lıke INanner wıth the imposition of hand ano1lnt the head of those, who
recelive baptısm

In the Greek TEexTt the Sa”amne thought wıth the addıtion: NOT d ıf thıs
layıng of hand WEeETIC ordination the priesthood but royal priesthood
(iepdAtTELLA BaoıALXOV) holy people, the Church of God (III 16,3)It ould be surprising ıf these words dıid NOT refer Praycr simılar

that of the postolıc Iradıtion and the related and thıs ould be
StronNg 1n favour of the hypothesis that the Praycr of Hıppo-

ytus 15 Just 0)8l= example of wıdespread and VCILY early tradıtion.
SUPDOSC there 15 ON who ould arguc 1n favour of dependance of

the postolıc Iradıtion uDON the Dıdascalia 1CEe
From the Syrıan fi1eld another rather early SOUTCE MUST be mentioned.

Aphraates 345) hıs Demonstrations refers both
the baptısmal unction and the anomtıng of the sıck, and what should be
observed, hıs WAdY of expressing himself Pr  S Praycr mentioning
prliests, kıngs and prophets:

But the OOr Was opened ask for D  ‘5 and darkness fled T10Oom the
mıinds of the lıght of understanding dawned an there sprouted the
Tult of the splended olive LECO, whereıin 1s the s1gn of the Sacrament of lıfe,
whereby Christians an priests and kıngs and prophets AIc perfected;
He Christ] enlıghtens OSsSe 1n darkness, ano1lnts the Sick, and through
hıs hıdden mMYyStery ea back the penıtent??.

'The perficıuntur (<°°° N) and s1gn (Ln 05) SCCIN indicate
that the PTraycr 15 sed 1n the baptısmal sphere, hıch ould SU1t ell
wıth what a eady observed; that Praycer 1n Syrıa and Armenıia
1 sed 1n the baptısmal rıtual.

May LO conclude Dy SUummıng what ave observed:
T’he LEXT of Hıppolytus V2 hıich 15 NOT word DYy word known T10om anı y

lıturgical tradıtion, has number of relatıves, INOTC less closely connected,
and them ın Tee hıch of the or1ıgınal
LExXT of Hippolytus’ Praycer. In SOM of the quotations of Hıppolytus
VI related aAaPPCAaL, hıch either that thıs LEXT Was known
1n the version of the postolıc Iradıtion CHrTeENt C 1n ZYypt, that
the Praycr mentioned Was known there A ell dS 1n SOINC other provinces
of the Church independently of the Apostolic 'Iradıtion.

33 onnolly Oxford Chapter ZANL p. 146
3 4 Patrologıa Syriaca 11 col ( Duncan, Baptısm ın the Demonstrations

of AÄAphraates, the ersıian Sage Washington 110, whose translation has been
quoted above.
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Zur religiösen Lage In üdslawien
VOonNn

Bertold Spuler
Hochverehrter Jubıilar! S1e werden 6S einem Orientalisten, der hın und

wieder einen Ausflug 1Ns Gebiet östlıchen Chrıistentums unternimmt, nıcht
VCILATSCH, WCNN CS nıcht WagT, sıch 1n irgendeiner WeiIise 1n das Gebiet
Ihrer Spezlalstudien begeben. Er mufß sıch damit begnügen, eine Be-
trachtung Aaus einem Gebiete vorzulegen, das ein1germaßen übersehen
glaubt und VvVon dem annehmen darf, dafß 6S auch den interessieren
VEermag, der sich meıst 1Ur VETSANSCHCH Jahrhunderten bewegt.

Drei ekenntnisse sind CS die 1n Suüdslawıen eine führende Rolle spielenund die alle Te1 schon se1it vielen Jahrhunderten 1n diesem Raume neben-
einander en Die Scheidung zwıschen Orthodoxen 1m Osten und röml1-
schen Katholıken 1m Westen hat sıch schon 1in der Zeıit des byzantinischen
Reiches herausgebildet und sıch (nach vielen Schwankungen 1m einzelnen)1m auf der jetzigen Linie verfestigt. Im gleichen
der Islam seine ersten Anhänger hıer, ZUm eı1l] Aaus der adlıgen christlichen
Bevölkerung, die sıch durch den Übertritt ihre soz1lale Stellung erhalten
wollte, ZUM eıl auch aus einer nıcht-christlichen Gemeiminschaft dualisti-
scher rägung, den Bogomilen, die ZWeIl gleich ewıige Prinzipien, das Gute
und das Böse, als vorhanden ansehen, zwischen denen der Mensch hın-
und hergezerrt werde. Der Islam hat sich 1n den Jahrhunderten der tUr-
kıschen Herrschaft etark ausgebreitet, und ZWAaTr 1n seliner sunnıtischen Kon-
fess10n, der auch die 1 uürken angehören. Wenn die uslıme auch die
zahlenmäßig schwächste der TCI großen Bekenntnisse 1n Sudslawıen sınd,

sınd S1e doch dank ihrer Geschlossenheit und ihrem treuen Festhalten
ihrem Glauben ein Faktor, der siıch nıcht übersehen lLäßt 1948 zählte

INnan 7807000 Orthodoxe, 5 788 000 römische Katholiken und 972000
Muslıme unftfer insgesamt Bewohnern. 19523 wurden unftfer der
Gesamtbevölkerung 2100000 (d 123 v Glaubenslose angegeben,das S1Ind wohl solche, die be1 der Volkszählung keine Religion eingetragenhaben S1e dus urcht VOT staatlıchem TUC darauf verzichteten
der ob S1e alle bewußte Atheısten sınd, muf3ß dahingestellt bleiben.

Sudslawıens relıg1öse Aufgliederung deckt sıch weıthın mıiıt der nNat10-
nalen. DiIie Orthodoxen siınd gut WIE ausschließlich Serben (einschließlichder Montenegriner) und Makedonıier, die römischen Katholiken Troaten
und Slowenen. Die uslıime wohnen fast alle 1n Bosnien oder ahe der
albanıschen Grenze, 1n der Provınz Kosmet, und sind 1n ihrer Mehrzahl
Slawen, daneben Albaner und weniıge 1 ürken. Das evangelısche Bekenntnis
1st fast ausschließlich unfter den völkıschen Minderheiten verbreitet: Dazu
gehören e1ile der Deutschen (die freiliıch 1945 weıthın vertrieben oder
getötet wurden) SOWIE der ngarn.
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Solange sıch die Kämpfe der Natıionalıtäten Sudslawıen in der Öffent-
iıchkeıt abspielten, elten sıch die Gegensätze zwischen ihnen und den
unterschiedlichen Konfessionen einigermalen die aage Seitdem aber
ach dem Weltkriege der einen Staatsgewalt, dem Regime des Marschalls
Tiııto, eine Vıelzahl Von Bekenntnissen gegenübersteht, wirkt sıch die rel1ı-
g1öse Gespaltenheıit der Bevölkerung stark ZUIM Nachteıl der Kırchen aus.
Der Staat verhandelt getrenNnNt mıit ihnen, gewährt den einen Zugeständ-
NISSE, die den andern verweıgert, bevorzugt diesen, benachteilıgt jenen,
und schwächt dadurch naturgemäß aufs (Janze gesehen die Front
der Gläubigen gegenüber der VO Atheismus geprägten Staatsıdeologie.
Man mache sıch klar, WwWI1Ie anders die Lage eIwa in Bulgarıen 1St, der
einen Staatsmacht eine einheıtliıche Konfession, die Orthodoxıie, gegenüber-
steht: oder welcher Unterschied zwıischen Sudslawıen und olen besteht,
die römisch-katholische Kırche 1n ast völlıger Geschlossenheit die Be-
völkerung hiınter sıch we1ß, WEeENN S1e sıch mıiıt demAtheismus auseinandersetzt.

Im Rahmen dieser Lage haben sıch rthodoxie und sliam 1n Südslawıen
eine verhältnısmäßig erträgliıche Stellung verschafifen können. Einmal sind
die orthodoxen Serben auch 1m eutigen Sudslawıen och immer das
eigentlich malßsgebende Staatsvolk, auf dessen Gefühle Rücksicht nehmen
1sSt. Zum andern verlangen die Spannungen miıt Bulgarıen Rücksichtnahme
auf die orthodoxen Makedonıier, deren üunsche ach einer natiıonalen
Sonderstellung 1mM Rahmen der serbischen Orthodoxie 1m Oktober 1958
endlich erfüllt worden Sind. Die Regierung legt auch auf relig1ösem Gebiete
Wert darauf zeigen, da{fß S1e diesen Stamm, der sprachlıc den Bulgaren
schr nahesteht, sıch fre1 entwıckeln lälßt, während VOT dem Weltkriege
bewußt zurückgedrängt wurde.

DiIe orthodoxe TC verhält sich dementsprechend dem Staate n_
ber zurückhaltend. Sie versucht nicht, sich ıhn stellen, S1e hat
ach dem ode des sehr energischen Patrıarchen Gabriel 1m Jahre 1950
zweımal, 1in eben diesem und 1958, Patrıarchen iıbre Spıtze berufen,
denen VOTLT allem der Aufrechterhaltung dieses schiedlich-friedlichen
Verhältnisses jegt ere; sehr aktıve Kırchenfürsten, die höherem
Ma{iße Kämpfernaturen Sind als der letzte und der etzige QTTIAFrC German,
SINd zurückgetreten und en T be1 der Wahl Miuıtte September 1958

nıcht kandıdıiert. das besagt nıcht, da{fß die TC etIwa dogmatische
Abstriche gemacht hätte: esagt auch nıcht, da{fß für die Orthodoxie
ETW: es geblieben se1 WI1IE VOL 1941 Vielmehr hat mancher ortho-
OXe Geistliche während des Krıieges ETW durch die Hand der damalıgen
kroatiıschen Ustascha-Regierung der der kommunistischen Partısanen
se1n Leben lassen mussen, 1st manche IC nıedergebrannt, manches
Pfarrhaus beschlagnahmt worden. Immer wıeder hat 'I1ıtos Staat orthodoxe
Bischöfe verhaftet; auch jetzt g1bt solche, dıie 1im Grefängnıis sıtzen auf
rund Von Urteuen, die ausschließlich VOILl der heutigen Staatsdoktrin aus

gefällt worden S1nd. Die esoldung der Geistlıchen, neuerdings auch die
Bereıitstellung VONl soz1alen Hılfsgeldern SOWI1E die Zahlung VON Pensionen,
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erfolgt durch den Staat, der dıie Gehälter nıcht eben hoch bemessen hatund von dessen Wohlwollen die Geistlichen 1U  - Vvo abhängig SInd. Eıneı1l von ihnen hat sıch übrigens mıiıt teilweise scharfer Frontstellungdie Bıschöfe 1n einem staatlıch geförderten yPriesterverband«
zusammengeschlossen.

Die theologische Fakultät der Unıuversität Belgrad wurde 19572 auf-
gehoben und 1n eine ademie umgewandelt, deren materielle Verhältnissegleichfalls beengt SINd. Dazu kommen dıe Einschränkungen des Religions-unterrichts und seline Verlegung aus den Schulen 1n kırchliche Gebäudeund 1n Stunden außerhalb der normalen Schulzeit Das alles hat die Lageder rthodoxie früher sehr verschlechtert, hat ihr viele Möglıch-keiten einer öffentlichen Wırksamkeit, einer Volksmission, einer Miıtsprache1m öffentlichen Leben ‚5 auch WEeNN der Patrıarch und vieleBıschöfe immer wıeder 1n der Öffentlichkeit hervortreten und dadurch dasVorhandensein der UOrthodoxie einem olke bezeugen, 1n dem auch VoOordem Krıiege die Kırchlichkeit nıcht überall gleich stark WAar, ohne daß1€6S$ freilich eiINe Hiınwendung Zu Atheismus bedeutet hätte

Daneben steht der Islam: 1n Suüdslawien auch VOTLT 1941 weıtgehend aufsıch selbst gestellt und also gewöhnt, seine Belange intern regeln und
VO Staate 1Ur geduldet, nıcht gefördert werden. Dem entsprach auchder geringe Einfiufß der islamischen Gemeinden 1n gesamtstaatlıchen An-
gelegenheiten. In der Zeıit des kroatischen Staates 1941 /45 kaum behelligt,hat sıch die islamische Gemeinde anders als die Orthodoxie ziemlich
unversehrt erhalten.

Nach 1945 kam 6Cs freilich auch für die uslıme ZUr Beschlagnahmevielen Grundbesitzes der Religionsgemeinschaften, mehreren Prozessen
SOSCNANNTLE »Kollaborateure«, y»Reaktionäre« und ZUT Bıldung Von

Wiıderstandsbewegungen, die sıch VOTN 1946 bıs 1949 hinzogen und einegrößere Anzahl Von Muslımen, auch führende Geistliche, Flucht 1Ns
Ausland, vielfach 1in die T Urkei. nötıigten. Irotzdem erklärte das 1805401 eIN-

Oberhaupt der Muslıme, Ibrähim FENC, 1947, dıe Erhaltung dermuslımischen Gemeinden während des Krieges sSe1 wesentlich der Tätıg-elIt der Partisanen 'Titos verdanken, und unterstrich dadurch selne
Loyalıtät gegenüber dem Regime. Kurz ach dem Abschluß derProzesse kam 6S 1950/51 einer Welle der Erregung, als der Staatdıe gewaltsame Entschleierung der Frauen verfügte, obwohl der Islam inSuüdslawien (wie jede Relıgion 1n einer Dıaspora-Situation) besonders kon-
sServatıv 1St. Die Bevölkerung hat sıch damıit wenı1gstens ach außenhın schließlich abgefunden Das bedeutet freilich nıcht, daß dıe Ver-
schleierung oder manche andere althergebrachte ewohnheit nıcht alsbaldwıieder 1n Erscheinung trate, WE die Lage sich anderte. uch 1n derTürkei hat siıch Ja der Rigorismus Atatürks auf relıg1ösem Gebiete nıiıchtdurchhalten lassen. KEınstweilen hat der Islam sıch 1n Suüdslawien NOT-
gedrungen mıiıt dem Regıme arrangıert, und Von Prozessen betontislamische Gruppen 1St 1mM etzten Jahrzehnt nıchts bekanntgeworden: Es
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Inas freilich se1n, da{i INnNanll NUunN, mıt Rücksicht eLwa auf den überwiegendmuslımıschen Nachbarn Albanien, ohne öffentliches Aufsehen vorgeht
Als drıtte Konfessionsgemeinschaft mıiıt erheblicher Seelenzahl bleiben

och die römischen Katholiken betrachten. Ihre Lage schon VOTLT
1941 prekär, da ihnen die orthodoxen Serben als staatstragende Natıon
mıßtrauisch gegenüberstanden. Den Serben Wr 6S 1937/38 gelungen, den
Abschluß eines Konkordats mıt dem Hl uhle verhindern. Hatten sıch
die Katholiıken also 1941 begreiflicherweise ohne innere Hemmungen Von
dem zerfallenden südslawıschen Staate gelöst, Wr weniıgstens den Kro-
aten unfer ıhnen ach der Errichtung eines eigenen Staates 1Un in den
Augen "Litos dıe Von Verrätern und Kollaborgteuren zugefallen. uch
die Orthodoxen konnten der Ustascha manchen ÜbergriIff, VOTLT allem AdUus
den Jahren 1941 /42, nıcht VErgeSSCH. Dazu kam, daß dıe Katholiken hıer
WIE überall Beziehungen außerhalb des Landes, nämlıch ZUIN Hl Stuhle,
unterhalten, eline Tatsache, die ihnen den ugen des autorıtären Staates
ebenso WwWIie der Orthodoxie verdacht worden 1St. Da die Katholiken
nıcht auf diese Verbindungen verzichten konnten und können, mußlßten
hier Konflikte besonders nachhaltıg ZU Ausbruch kommen. on 1946
wurde der Erzbischof Von Agram, Kardıinal OI1S Stepinac, als »Kollabo-

verhaftet und Jahren Zuchthaus verurteıilt. Nach ein1gen
Jahren wurde angesichts seiner angegriffenen Gesundheit 1n seinen
Geburtsort ahe gram verschickt, nachdem die Aufforderung des
Staates, für immer außer Landes gehen, abgelehnt hatte Dort 1st 1m
Februar 1960 gestorben. Neben iıhm SInd immer wıieder Bischöfe inhaftiert
und ihrer Amtsausübung gehindert worden, und Reisen 1Ns Ausland,
eIwa Besuche e1m Papst, haben sıch ange als unmöglıch erwlesen. Erst
1n etzter Zeıit 1STt ljer für ein1ge weni1ge Kırchenfürsten eine Ausnahme
gemacht worden, un! der UG Agramer Erzbischof Franjo Seper residiert
ın dieser adt Der Entzug des Kırchenvermögens, dıie Unterbindung des
Religionsunterrichts 1n der Schule, dıie Beschränkung der Öffentlichkeits-
wırkung sSind be1 den roaten und Slowenen die gleichen WIEe be1 den
orthodoxen Serben und Makedoniern. och fühlt der Kroat j1er nıcht 1Ur
den TUuC eiInes atheistischen Staates, sondern auch den der serbischen
Natıon (auch WCNN 'Tito selbst Kroat Ist) SO entfachten sıch hier alte
Gegensätze auf Grundlage, auch WCLN S1e nıcht alls iıcCht der
Öffentlichkeit dringen WIE VOT 1941 Die reliz1ösen Bındungen der
roaten und Slowenen en sıch aum gewandelt, aber auch 1er haben
sıch ebenso WIE innerha der Orthodoxie Vereinigungen Staatstreue
Geistlicher gebildet. Der amp der Meınungen 1St hıer, be1 den der
abendländischen Kultur CS verhafteten Kroaten, besonders hart, und die
Spannungen SINnd stark Nıemand we1ıß, WI1IEe dıie Entwicklung 1m einzelnen
weıtergehen wIird. och sprechen alle geschichtlichen Erfahrungen da-
SCHCH, da{fß gelingen werde, den Tre1 großen Bekenntnissen Sudslawıens
ihre führende Stellung 1m en ihrer Gläubigen nehmen und Christen-
Iu  3 oder Islam AUsSs dem Bewußtsein der Öffentlichkeit auszuschalten.
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Neues 1C ber die kıiırchlichen Reformbestrebungen
des Patrlarchen Dionyvyslios VOo  —; Tell Mahre

VO  }

Arthur Vö6ö6öbus

Dionysio0s 1ST wohl C111 der bedeutendsten Gestalten, die den antıoche-
nıschen Patriarchenstuhl innehatten Ebenso 1ST Regjierungsperiode
C111Cc Epoche, der CC besondere Bedeutung der Geschichte der WEST-
syrischenT zukommt.

Über die ahlsynode, dıe Junı 818 Qalliniqös ZUsammMeNTLrat,
berichtet C1MH uNns erhaltenes Aktenstück!. Der Mann, auf den das Los fel,
die Aufgabe der Kırchenleitung übernehmen, nahm, als die Synode
ZUsammeNTrat, nıcht SC1INCN ar den Würdenträgern C1I C1in Mönch
VOIll 'Tell Mahre, aus dem Kloster von Jöhannän bar Aphtön1ä, der
Kloster Ja qöb VOI) Kar  SUm  » @ wohnte? Vom Standpunkt der hierarchischen
Stufenleiter aus gesehen, Wr nıcht mal CinN 11ro, denn ıhm fehlte
dıie Dıakonatsweihe, da{f3 alle Weıihen VOT der Erteilung der Patrıarchen-
weıhe3 nachgeholt werden mußten Es Wr aber nıcht das Mal daß

Person der Kirchenleitung Laut SCINCH CISCHNCH Worten hatte
schon der urz vorher verstorbene Patrıarch yr1aqg0s auf iıhn aufmerksam
gemacht‘* S0 konnte Bischof Theodoros Aaus dem Kloster Von Ja qöb Von
Kaısum, der ıhn als andıdaten vorschlug, SC1HNCIN Vorschlag miıt guten
Gründen unterbauen Seitdem richteten sich dıe Blicke der ehrheıit der
Teilnehmer auf ıhn bıs schließlich Erkenntnis kam, daß das
nächste Oberhaupt der Kırche SC1MH sollte

In der 'Tat Wr Kandıdatur C1NC kluge Wahl für das schwere rbe
Denn CS WAar CLE T1CS19C Aufgabe, dıe dadurch auf Schulter gelegt
wurde Vıelleicht darf iINall doch ZULraueNn, Was ber Ver-
weigerungsversuche erzählt.

DIie 1ı iıhn gesetzten Hoffnungen hat der auf den Patriarchenstuhl erho-
ene ONC VO Kloster Qennesre nıcht enttäuscht Muit Mut und KEnt-
schlossenheit hat die Kırche bedrängenden Probleme angepackt
und alle Kräfte eiılung der en und Aufbau SCIHCTLT
IC EINSESECLZL.

Was unfter den Bedingungen, denen arbeıten mußte, eıisten
konnte, erweckt Hochachtung. Das Zwiegespräch, welches der Patrıarch

Chabot Chromque de ıchel e Syrıen (Parıs 502 504
Sein Heılımatkloster War der Zerstörungswut der eDellen des Nasr z B Dpier

gefallen 3 bıd 40()
Das Datum 1130 Gr ach Brooks Chronıcon ad IVLINUÜ. Dom S46

DerMunensS, Chronıca MNOa ( SE} 228 1ST falsch ach SC1INECIHN CISCNECIHN
Worten fand dıe el ’Ab 1.1.:20 Gr Kallınıkos Chronique de
ıchel 503

w  w Zweimal soll den Versuch gemacht haben, ıhm die Bischofsweihe erteılen
bıd 5023
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nde SCINET Chro mıt Jöhannän Von Dara hält, muß dabe!1
Betracht ziehen Was WITL hıer ablauschen können, 1ST wohl erschütternd®
Wır hören VOIll der schweren Bürde des Kıirchenhauptes, nämlıch Von
Reihe von Enttäuschungen, Schwierigkeıiten, Sorgen und bıtteren TI9
N, verursacht durch endlose Kämpfe, die SC1IN Amt ausfüllten und

eeie ermüdeten Um mehr als der außeren Bedrängnis die
Kräfte, die der NNeren Zersetzung arbeıteten, unbelehrbar und
ihre Streitigkeiten, Fehden, Intrigen und ämpfe weıterführten Er klagt
darüber, daß nıcht die Vollmacht C1NCSs Moses gehabt hat, ber solche
Dınge Herr werden Welche Kräfte Jjer entfesselt worden aIcCcH,
werden spater och hören Oft mußte einfach hılflos zusehen, WIC

Energien verschwendet wurden Deshalb S11 die eilung der tiefen
Wunden sehr langsam VOTr sıch Schließlich ach unabläßlichen Bemüu-
hungen C11CS Mannes, der olle Energie auch Entschlossen-
eıt und 'Tatkraft ‘9gelang 6S ıhm endlich mühsam die zerbröckelten

stückweise wıieder sammeln egen nde SC1INCET egjıerung 1ST
unter Führung dıe jJakobitische FC CN Eıinheit geworden

Mit Dionys1io0s bestieg CM! hervorragende (sestalt den antiochenischen
Patriıarchenstuhl die Lähıg Wal, ersönlıche Autorität be1 den nıcht-
chrıistlıchen Herrschern festigen Diese Beziehungen kamen SCINCT
Kırche

Da  S SC1IHCT UÜberzeugungskraft und ersönlıchen Re1izes konnte
bessere Bedingungen für T schaffen ; erreichte

VO: General die Genehmigung für den au des Klosters
Qennes das, WIC schon erwähnt, SC1II mönchiısches Heım War Auf diese
Weiıise konnte Rachemaßnahmen dıie Christen, WIC das be1 Emıir
‘Abdalläh der Fall war®, abwenden, Kırche VOT Leiden
bewahren und für den schon hergerichteten Schaden C111C Entschädigung
aushandeln? Seinen infiuß konnte be1 den höchsten Machthabern

I1bıd 5472
Er sıiecht für sich 1Ur 111 Lösung nämlıch Sterben, ach dem sich sehnt

bıd 544
—.“ NSS 5 DamıI9 JD iO: OD  C

D NS JLED HDJ9I »er gab uUu1ls C111 Dıplom für SC1INeCeN au und die
Briefe al die Häuptlinge, unls allen, WAas WIT uUunNnsSseTEN Kırchen und Klöstern

werden, eiten« bid 507
Zusammen MI1L SC1HNCIMN Bruder I’heodosıos, Metropolıt VO:  - Edessa, reiste

dem KEmıir Abdallah ach Agypten ach un:! konnte ihn ach energischen Ver-
handlungen für sıch

SAONLE Jo 430 I5 L JO 9 SNg DD > N90
E O: »eTr schrieb uns C1iMn Edıkt, da{i3 alles, Wads Kdessa WAarT,

aufgebaut werden sollte und dieser Stelle keine Kırche Zzerstor! werden sollte«:
bıid 516 Die Rezension be1 Chabot; Anonymı chronıcon ad
Cihrıstı 1234 Dertinens E SE 8 T1 spricht schon VOI en ZEeTrsSstOrten Kırchen,
nıcht NUur VO  - denjen1iıgen EKEdessa
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geltend machen. Beim alıfen Ma’mün stieg bıs Posıtion
eines Vertrauensmannes für kırchliche Angelegenheıiten auf. uch
dem Kalıten Abü Ishäaq al-Mu tasım konnte seine Stellung behaupten.
Was auf diesem Wege für seine Kırche SCWONNCH hat, annn nıcht hoch

eingeschätzt werden.
Nur alleın unter diesen Voraussetzungen Wr ıhm möglıch, seine

weıtgesteckten 1eie erreichen. Mehr und mehr hat Dıionysios 1n der
Staatsmacht eine Stütze für sSeINE Kırche gesehen und danach seiNe kirchen-
polıtischen Aspirationen ausgerichtet. für diese Neuorientierung ZU
Kalıfat das nestoerlanische Katholikat der Anla{i} Wr und eın Muster
azu geliıefert hat, kann nıcht endgültig entschieden werden. Jedenfalls 1St
diese rage DerechHe1? Besonders das Vorbild des großen Katholikos
'Timotheos 1 der seine ırchenpolhitischen Bemühungen 1n dieser Rıchtung
hın erfolgreich entwickelt hatte, konnte fruchtbar wırken. Wıe auch mIit
dieser rage se1In INas, die Sorgen die kirchliche Lage muß die Gedanken
des Dionysios iın diese Rıchtung gelenkt haben Dringend nötig Wr eine
tragfähige Grundlage, auf die sıch die Kırche stutzen konnte Um ber ihre
theologischen, lokalpolitischen und admınistratıven Schwierigkeiten Herr

werden, reichten die eigenen Kräfte leider nıcht aus. Es gab keine andere
derartige Grundlage als eın dıe Staatsmacht. Dionys1io0s hat er seine
kırchenpolitischen Gänge mehr und mehr dıie Staatsmacht angelehnt,

dadurch eiIn Gegengewicht für die unstabiıle Situation der IC
gewıinnen. Dies 1sSt ıhm auch völlıg gelungen

In diıesem usammenhang 1sSt besonders hervorzuheben, iıhm
ach lJangen Verhandlungen!*! 1m Maärz 820 glückte, VOIN Kalıf Ma’mün
einen Erlaf erreichen; durch den die Uuntireu gewordenen und sıch auf-
ehnenden Bischöfe der öftentliıchen CErKENNUNG verlustig gingen!?, Diese
seine Leistung 1St merkwürdiger, als der Kalıf mit diesem FErla{fß
nıcht 1Ur en außerordentliches ntgegenkommen bewıes, sondern amıt auch

se1InNn eigenes, früher erlassenes Dekret negatıv Stellung ehm mußte
10 ramowskı, Dionysius “Oon Tellmahre, Fakobitischer Patrıarch '“onNn

8518—845 Ur Geschichte der Kırche dem Islam Abh für die un des
Morgenlandes I  —e e1pz1Ig 116

11 Eın ausführlicher Bericht darüber 1sSt erhalten in Chronique de ıchel &317
bıs 520

12 &4}  X lL.Da.0.00..9) a} @-  - 0043
LO0y9aD A 1004 Jo . NO A 45 L“ AD
d \N0.149 w v o‚l.;>.: »WEeilll jemand VOMN den Bischöfen, die
unftfer deiner Jurisdi  on sınd, diıch rebelliert un: seinetwegen ine Ver-
wırrung entsteht, verordnen WIr, da{f3 dıe Besitztümer seiner Kırche iın deinen
Händen lıegen ollen, und soll keine Verwaltung ber seine Kırchen haben,
dUSSCHNOIMIN! 11UT einzutreten, da beten«: bıd 520

Anläfßlich der Zankereı der en ihre KEx1ı  äupter 1n 'T1ıber1ias un!
Babylon hatte der alı ein Dekret veröffentlicht, ach dem zehn Personen berech-
tıgt ‚$ ine Relıgionsgemeinschaft gründen, einen öffentlich-rechtlichen
Status besitzen un: ihre Leitung WwWI1e ihr Leben regeln! bıd $ 1
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Seine diesbezüglichen Bemühungen Von Erfolg gekrönt Da 1ST
aber auch och C1iN!| andere Neite STG Errungenschaften, die InNnan Adus
dem Auge nıcht verlıieren darf. WENN INa Leıistungen würdıgen
versucht S1e keinesfalls kostenlos DIe CUu«c Kıirchenpolıitik konnte
11UT auf Kosten kırchlicher Rechte, die abtreten mulßite, zustande kommen

D1i0onys10s hat SCINCIM Amte C11NC Machterweılterung erfahren
Beım Kalıfen Ma INUun hatte C11C solche Posıtion innegehabt, da{fß

Berater den kiırchlichen Angelegenheıiten WEeIT außerhalb SC1INCS

CISCHCH Machtbereiches geworden ist1*
Das ild dieses großen Patriıarchen WAaTc nıcht vollständig, WE WIT 1er

nıcht anderen Zug erwähnen schrıiftstellerische Tätıigkeit
Dıonys10s hat SC1INCIN Namen der Geschichte der annalıstischen Sr
hinterlassen ein Geschichtswerk 1ST der bedeutendsten Denkmiäler
syrıscher Geschichtsschreibung

DiIie 1iC ach diesem Werke Z mancherle1 Irrwege, durch dıe Ver-
1ITIMuNg gestiftet wurde Seltsamerweıse kam Assemanı auf den
edanken, die große onlVOIIl Zügnin*® als das Werk des Dıionysio0s 4N ZU-
sehen1® Im Schatten SC1IHCT Autorıität konnte sıch dieser Irrtum lange
halten ogar C111C Neuausgabe eıils dieses Werkes erschien
dieser falschen Flagge!” Endlıch aber haben Nau und Nöldeke
dıe Wahrheıit anıs Licht gebracht DiIie Sachlage 1ST eindeutig und klar!8®s
Leider 1ST gerade dıeses Werk das rel Jahre VOTLT ode von iıhm
beendet worden Wal, 1Ur Fragment erhalten!? Glücklicherweise
lebt CS aber den Exzerpten weılter, dıe den VOon D und dem
Verfasser ANONYINCH Chron1 ausgeschriebenen Partıen erkennbar
Sind Hıer erfahren WIT, da{fß SC1N zweıteıllıges, dem Jöhannän, Metropolıiten
VOIN Dara, gew1dmetes Geschichtswerk die Zeıt VO Begınn der Regierung
des aurık1ıo0s bıs ode des Kaıisers T’heophilos und des Kalıten
al Mu Jahre 847 behandelt Darüber SInd WIT u durch C7I11-

gehende Angaben be1 Mika (DI  nn unterrichtet21

ber SC1NCIL Auftrag als Gesandter den baschmurischen Christen, die
Agypten uIistan: verwiıickelt .9 und ber Versuche, die

Gremuter beruhigen, vgl bıd ss und C’hronıcon ad ANN, 1234 DertMınens
266 Eın Bericht davon 1ST der koptischen Patriarchengeschichte erhalten

Hıstory of the Patrıarchs of the Coptıc Church of Alexandrıa DY KEvetts
ss

15]' Chabot,; C’hronıcon mM Pseudo-Dıonysianum vulgo dıctum
CSCO und 104

16 Bıblıotheca orıentalıs (Romae O8 ss
Chronique de Denys de ell-Mahre, A-e partıe, ed Dar Chabot (Parıs

15 1e aase, Untersuchungen ZUT ChromikR des Pseudo-Dionysius “on T'ell-
Mahre NS (1916) 65 .

19 Hs Vat SYT. 144, fol 89
Chronıcon ad NNUÜ: 1234 Dertinens

O1 Chronique de ıchel 543
”1
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Das Werk ehandelt dıie polıtische Geschichte?? W1e auch dıe Kıirchen-
geschichte??, Die syrıschen Schriftsteller en seine Leıistung bewundert
un: hoch gepriesen. and ennt ihn den syrischen Hero-
dot24 und Abramowsk1 den syrischen Thukydıdes?*>, Anderseıts findet

Chabot, da{fß se1Ine Darstellung eher das Geschichtswerk des
SOzomenOoOs erinnert?®.

Was von iıhm och rhalten 1St; 1st 1m Vergleich dem Genannten
belanglos?”.

ber seine Bemühungen, die innere Aufbauarbeit 1n Gang setzen und
diese durchzuführen; Sind WIr sehr schlecht unterrichtet.: Darüber WISsSen
WIT ast nichts Deshalb 1sSt die Überraschung, die uns den Besitz einer

SCTZL, sehr wıllkommen.
Nur einNne einzige ue. führt uns dieser Urkunde: dıe Hs 8/11

der ammlung der Handsc  ıften 1m syrıschen Patriarchat vVvon Antiochien
1n Damaskus Dıie Handschriuft 1St ein und enthält eine ammlung
VOIl unschätzbaren Tkunden?8 Dieser 1m a  re 1204 abgeschriebene
Kodex?® schließt auch den UuNXNs hıer besonders interessierenden Lext
dem folgenden 1te CI l°«0519 “° ODA h»r°.’ Ua

Na 919 94A0970 L3an59 »Die Kanones des heiligen Dıionys10s,
Patriıarchen von Antiochjen von Syrıien, und der Synode, dıe mıiıt ıhm
versammelt wurde«31. Wıe gL isSt dieser Kodex en Unıkum Eın anderer
Kodex, der e1InNnst existierte?? 1STt der Zerstörungswut ZU Opfer gefallen.
Seitdem wußte INan nicht mMehr; die vernichteten L exte och irgendwo
erhalten SC  jeben SINd

22 1e. die Beschreibung be1l bramowskıi, Dionysius “Don T’'ellmahre, 230182.
D Ebd 68

672 24 Foannes Bıschof “oN Ephesus, der ersie syrısche Kırchenhistoriker Leiden

Vgl die ürdigung se1nes erkes be1 ramowsk1, Dionysıius Won Tell-
mahre, 3Z0fT. Hıer bezeichnet den utor als »den syrischen Thukydıdes«

«Son peut tre cCommparee, DOUFTFC le de narratiıon er L’absence de
crit1que, ”’histoire de SOzomene » Latterature Syr1aqgue (Parıs 93

27 Kın Glaubensbekenntnis, das Ha’ıl IR, dem Patrıarchen VO:  $ Alexandrıen,
zuschickte un! das LUr arabısch überliefert 1st vgl Strothmann, Die ROP-
tısche Kırche ın der euzeıt übingen Ol;hat ramowsk1ı herausgegeben,
siehe: Dionysıus Don T'ellmahre, 134f7.

Vö6bus, Neuerschlossene wichtige TRUNden fÜür syrısche Kırchengeschichte
A (im TuC|

2Q Fol 2023
3U Hıer erscheint ein interlinearer Zusatz durch eine andere and EL

»der Tellmahrener«
Fol 132 b 136 b

S Hs Seert 69 Douze CailOIls faıts Dar les Cinquante eveques eun1ıs
Inıkos de la Mesopotamıie DOUT election du Patrıarche Denys cher,

(‚atalogue des manuscrıts SYF1Aques et arabes CONSErDES ans Ia bıblıotheque ep1scoDale
de Seert urdıstan Mossoul 523
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Die Eınleitung, die den Kanones vorangestellt 1ST, enthält CIMNISC An-
gaben, die für historische Forschung sehr wichtig SInd Besonders wertvoll
SINnd dıie Anzeligen ber die Herkunft dieser Urkunde, ber den Ort ihrer
Entstehung und ber ihre Chronologie ydıe mIit ihm versammelt wurde
(d MI1t dem Dionys10s) der VOon Qalliniqös dem Jahre 1129
ach den Griechen, Monat Te  SI 1 gadim«*? Oktober 818

Damıt 1ST C1NC Urkunde ersten Kanges aufgetaucht der C1IHE besondere
Bedeutung zukommt

/Zuerst haben WITr 6S dieser Tkunde MITt Seltenheit Lu ber
deren Exı1stenz der syriıschen Überlieferung eine Erinnerung mehr
erhalten 1ST

Erstens 1ST den annalıstischen Werken keine Spur von iıhrem Vor-
handensein bewahrt worden Keıline CINZISC Notız darauf hın Hın-

sprechen Von den Synodalzusammenkünften Dionysi10s, aber
leider schweigen diese ber ınge, denen WIT besonders interessier
sSind nämlich die Ort getroffenen Entscheidungen

Zweıtens 1ST die Lage den kirchenrechtlichen Quellenschriften nıcht
1e] besser Erst JETZL, Lichte der Urkunde, können erkennen,
daß Bar Ebräja rTkunde SCINCN Händen gehabt hat Wıe schon
SESAZT, erst J  5 weıl SIC uUuNserem Besitze haben, können WIT das
einsehen Die Art und Weıse, WIC Bar Ebrä1äa diese ue. benutzt hat hat
die Leser na Unsıicherheit gelassen Nur ZWC1 Stellen hat
SC1H Werk der Kodifikation Vomn den Entscheidungen eingeschlossen,
aber beide Male hat diese bloß als die des Patriıarchen Dionys1i0s C110-

geführt?** Dabe!1 aber hat nıcht klargestellt, WE damıt 19I10-
NYyS10S Voxn 'Tell Mahre der anderen Dıionys10s, der als SC1IHNCT

Nachfolger auf dem antıochenischen Patrıarchenstuhl erscheint?® und
gleichfalls ano0ones aufgestellt hat®®, ber deren Ex1istenz bisher überhaupt
nıchts bekannt war?”

Weıter ommt dieser Tkunde deshalb CiN: besondere Bedeutung Z
weıl S1C wichtigen Gesichtspunkt für das Verständnis der Reform-
bestrebungen des Patrıarchen bietet Der Bericht ber Amtszeıt,
dessen Vorhandenseıin WITLT ihm verdanken und der ber dıe wichtigsten
Kreignisse SCINECET Regierungsperiode unterrichtet, IST, ungeachtet SCEHHES

großen Wertes, doch nıcht jeder Hınsıcht befriedigend Di0onysio0s
berichtet UunN!:! ber die Ereignisse und Geschehnisse, die den
Gang der endlosen te ıllustrieren, und ber die Versuche, diese

5 Fol 132b DAa NS Na 99
—a AA 1109 Ikoo

3 4 Nomocanon 11; 3S V1l Bedjan, Nomocanon SYI1ACE (Parıs
3 D HKr VO  - 896/97-009
36 Vööbus, Die syrıschen Kanonessammlungen und ıhre kandschrıftliche her-

lieferung CSCO uDs1d1a (Iim Truc eıl 1, Kapıtel
37 DiIie Hs Seert 69 die vernichtet wurde, enthielt diese Sammlung nıcht;

vgl cher, Catalogzue des MANUSCYV1LES SYI1LAGQUES, 53s
21”*
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estörenden alite bändıgen ber diese Vorgänge g1bt Dıonys10s
UÜberblick ausgestattet MIt ausführlich der knapp gezeichneten Eınzel-
heıten, der Zweck allgemeinen befriedigend erfüllt Wenn INanl
aber danach sucht, welche Maßnahmen Dıionys1io0s der kırchlichen
Arbeit anwandte und WIC praktisch dıie Aufbauarbeit und die anle-
rungsaktiıonen T*C  en en törtsetzte; ann et 1988 da{f INnall
darüber sehr mangelhaft unterrichtet wıird Über diese ınge hören WIT
aum Abramowskıis rte ber SC11 Geschichtswerk dient
als Ilustration der eben gemachten Beobachtung So markant die
Persönlichkeit hervortritt, erfolgreich der Kırchenfürst wirkt er-

und klug Rahmen der gegebenen Formen SC11H eschichtswerk
IST, ITGrn weder Frömmigkeıt och Predigttätigkeit, weder
SC1IN persönlıches Bekenntnis och Dogmatık irgendwo deutlich her-
VOr«SS Wır ügen och hinzu Noch die Tätıgkeıt des Oberhirten auf
dem spezifischen Gebiet der Frömmigkeıt, Sıitte und Kırchenzucht

In dieser Hınsıcht 1ST die CC Urkunde sehr wertvoll S1e eröfifnet Cu«ec
Einblicke und Gesichtspunkte Mit ihr 1ST für die Untersuchung der C1I-
kiırchlichen Verhältnisse und der diesbezüglichen Bemühungen CI fester
Ansatzpunkt

Laut der Eınleitung wurden diese anones auf der Synode, dıe Oktober
8158 tagte*?; aufgestellt diese Angabe korrekt uDerheier 1ST, eröffnet
sıch hıer CII wichtige Perspektive Nach dem CISCHNCHN Zeugn1s des DPatrı-
archen fand dıie Wahlsynode Jun1ı desselben Jahres und
Konsekration ugus Das Bedürfnıis, CIHO CH6 Synode
schnell ach der Wahlsynode zusammenzurufen, sowohl VOIl der
Dringlichkeit und dem Ernste der Lage WIC auch VOIl der Entschlossenheit
des neugewählten Patrıarchen, keine Zeıt verlıeren, Rettungsaktionen

Gang SETZEN. Es SC1 1er och bemerkt, daß WITL auch anderer AÄnzeıchen,
e 3 diese Rıchtung hinweıisen, nıcht völlıg entbehren41.

Unter Umständen (d M:, WC die Dringlichkeıit der Lage E erforderte
konnte &IN I Synode bald ach der Wahlsynode wohl stattinden.
Da 1er C1NC solche Notlage gegeben WAaTr, Sagt Dıonys10s selbst Das Vor-
haben, dıie feindliıch Mönche und ihre Anhänger Gubba Barraıa

3 8 Dionysıus “on Tellmahre, 120
30 Fol 132b
4 0 Chronique de ıchel 503 vgl Anm
41 Er <1ibt Hınweis auf die Wahl Kommıssıon der Bıschöfe, dıe ML

dieser Synode Zusammenhang stehen dürfte OO 130000 NNa
AD ) NQODO DHanaa«9) 290 RL DD L\9\r

Ol ] Na Q »als dıe ynode aufgelöst wurde, be-
SC. ich mich 1111 kırchlichen Schismen, und ich rief zehn ’Erwä
eın 1fe vgl eLiwa ’Eminenz’| 1SCHOIe und SS ach Qastra VO:  - Bet Balas
un chıckte das W ort) den Gubbäle T ıtel]; da{3 S1C kommen sollten, um Frieden
(Zzu machen) « Chronique de ıchel 504
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besuchen, fand VOLT der Inthronisation Weıter sa CI da{fß
ach der enttäuschenden Miıssıon zurückkehrte und 1mM Oktober 1in Antı-
ochıen eintraf. uch diese Muiıtteijlung würde der Annahme PasSsCH, da{fß
eine außerordentliche Synode 1m Oktober stattfand.

Obwohl eine solche Erklärung durchaus denkbar iSst, läßt sıch nıcht mıt
Sıcherheit ausmachen, ob tatsächlich WAr. Wır mussen immerhın auch
mıiıt der Möglıchkeıit rechnen, dafß der rkunde das Datum ursprünglıch
fehlen und erst später eingefügt sein könnte.

Was von der Einleitung außer den Angaben ber dıe Zeıit und den Ort
och hervorgehoben werden verdient, annn urz miıtgeteilt

werden. Der rotfe Faden, der durch alle diese Ausführungen läuft, 1St die
Klage ber dıe Lage der kirchlichen Ordnung, die der Kontrolle der
kirchenrechtlichen Normen entglıtten WAar. Immer wıieder S1e der-
selben Sıtuation zurück, daß dıe Einleitung einer Art Elegie aus-

Gelegentlich kommt <1@e der tatsächlıchen Lage eIwas näher. Was
dıe emüuter betrübt, 1St »dıe Härte dieser Zeit dıe hinzugekommen 1Sts
und das Getümmel und dıie Verwirrung, die 1n ihr S$inda*2, und ydıe Dınge
des Bösen, dıie auf uUuns gekommen sınd, und das Getümmel und verschie-
ene Bedrängnisse Von vielen Arten«*®. Die Schwere der Bedrängnisse 1St
einmal SOSar 1n dıe apokalyptıische Perspektive gESETZEL: »In dieser Zeıt
ohne Ordnung und 5 WIEe WIr beurteıiulen mehr verwirrtt als alle
(anderen) LZeiten:; dıe Auflehnung 1St gewachsen und nıcht aber der eNOr-
Sdl1l, weshalb ’dıe 1Luebe VOI vielen kalt geworden ist’«44

An erster Stelle kommen die Probleme des Episkopats Sprache.
Diese Angelegenheiten sind die Spıtze der Entscheidungen gestellt*®.
Wıe die Ausführungen deutlich zeigen, Sind S1e von einer alarmierenden
orge ber die Zustände‘ ın den höchsten reisen der Kirchenleitung

Die Beschwerden sprechen Vvon einer chaotischen Verwirrung ın
der Tätigkeıt der Oberhıiırten Es gab solche, die 1in ihrem eigenen Wiırkungs-
bereich nıcht auf der Höhe ihres Amtes standen. Noch mehr iraten ihre
Schwächen ihrer altung den Muiıtbischöfen gegenüber hervor. Ihr
Mangel gegenüber den Kollegen 1n anderen Eparchien muf3
ohl schreiend SCWECSCH sSE1IN. Alle TEe1LLZEN zwıschen »ME1IN« und yde1ın«

verwischt und das 'Tor Anarchie geöffnet. Bıschöfe mischten
sıch 1n dıie Angelegenheıten der Eparchien der Miıtbischöfe e1n, visıtierten

42 Fol 133b 459 wa |LAdDOo Lon\n.o o .99 LO UD JLagonar
4 3 Fol 133b J INado L1Lö%n&o <\;. Dn wO] IN

L}  AwDO
4 4 Fol 133a Ju9) DO4A9D I0 o LDLDro

““ ‚ JLasLoSiho Jo LO
k S6

Kan Fol 134a
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iremde Gebiete,; nahmen Ort Ordinationen VOT, ehandelten kirchliche
Angelegenheiten, weıihten das Myron, übten gottesdienstliche Befugnisse
aus und nahmen gerichtliche Entscheidungen 1ın ihre Hände

Um einer heillosen Unordnung Herr werden, wurden drastische
Maßnahmen getroffen. Dazu sollte dıe Eınschärfung der Bestrafung ach
dem kanonischen Rechte WIeE auch die Amtsentsetzung dienen.

Die Entschlossenheit, olchen Verhältnissen einen Sanierungsprozeßeinzuleıten, zeigt siıch in einer Spezialentscheidung“*®, Nochmals behandelt
S1e dıeselbe Entscheidung. Hıer wurde vorgeschrıieben, WIe en Bıschof,der eiINe urze Zeıt 1n der Eparchie eines anderen weılt, sıch Ort
benehmen soll,; und dann weıterhın och solchen Fällen, die Bıschöfe

anderen Eparchien leben müßten. Ohne Zustimmung des lokalen
Bıschofs dürfen S1e dıe Eparchıien nıcht visıtiıeren, ihre bischöflichen
Rechte nıcht ausüben und nıchts mıit den dortigen irchlichen Angelegen-heiıiten haben. uch Gründe für solche Notlagen, sıch Bıschöfe

den ihnen nıcht unterstehenden Eparchien auf halten mussen, sind
angeschnitten. Die Begründung 1St wohl knapp: »WESCH der Not der Zeıt
und unfter dem Zwang«*”, Was damıit gemeınt ist, werden WIr bald sehen.

Weıiıter behandeln dıe Satzungen en besonderes Problem: dıe Rebellion
die Oberhäupter und die Bıschöfe Hıer sind WIrTr mıiıt dem

Krebsschaden des zeıtgenössischen Christentums konfrontiert, welcher das
kırchliche Leben rumierte. o daran Schuldige wurde miıt dem öffent-
lıchen Tadel VOTrT der Synode bedroht48

Man kann dieses Durcheinander, das solche Satzungen den Kampfaufnehmen, nıcht verstehen, ohne die VWırklichkeit der innerkirchlichen
Lage 1n Betracht zıiehen. Hıer mussen WIr altmachen und ZUuUerst diese
rage erledigen, bevor WIr anderen Satzungen weıterschreiten. uch

nıcht verständlıch.
die folgenden Satzungen sSiınd ohne die Aufhellung des Hıntergrundes

Das kırchliche ErDe‘ das Dionysios Von seinem Vorgänger, dem Patrı-
archen Qyrı1aqgos übernahm, derart, da{fßs CS einen mıiıt weniger Mult
ausgestatteten Mann wohl abgeschreckt hätte Die Lage der ırche, der
sıch das neugewählte Oberhaupt gegenübersah, War außerst düster. DiIie
endlosen Verwirrungen, Fehden und Kämpfe, die die Amtsperiode se1nes
Vorgängers ausgefüllt hatten, hatten die Kırche 1n erschreckender Weise

Hast alles, Was in seine an brachte Unglück und
Schaden

Die Unıon mıiıt den Julianısten*?, ber deren Verhandlungen unNns eine
erhaltene Urkunde®® unterrichtet, endete mit einem Fıasko Die dem Pakt

4 6 Kan IX Fol 134hb
4” Fol 134b Jv——é°° LD &S] NN4 8 Kan pf Fol 136a
4 9 A dieser Unıion vgl Draguet, Fulıen d’Halıcarnasse el 'se

UAVEC Severe d’Antioche SMr l’ıncorruptibilite du COrDs de Chrıst (Louvaın 260s
5 () Dieser DPakt 1st erhalten der Hs Br. Mus Add 175145, fol 27b-28a
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feindlich gegenüberstehenden Bischöfe >1 machten alle Hoffnungen zunichte;
dadurch wurde die Agitatıon den Patriıarchen ernNEeut angefacht.

Der Streit dıe iturgische Brechungsformel®* übertraf aber alles. HKr
trıeh auf e1ine Explosion Zı dıe die Grundlagen der Existenz der IC
schwer erschütterte. Die Sıtuation wırd durch dıe etzten Worte des
Bischofs 0S auf seinem Sterbebett iıllustriert: ynıchts betrübt meıne
eele, auUusglNOMUMC das, dafß dieser kleine Mannn 2UK Garmal, der ber
das Lan herrscht, 6cS Zzwel Teıle zerschnitten hat und dıe Formel
himmlısches Brot? ausgemerzt hat«>3.

Neue dauernde Verwirrungen entstanden AaUus den Streitigkeiten, die Aaus

der 1Özese Vomnl Gubbä erwuchsen und dıe schließlich in einen aus-

arteten, den nıemand voraussehen konnte. Die Amtsentsetzung des
Bischofs Bakkos?*4 und die eigerung des Patriarchen,; den Schüler des
entlassenen Bischofs 1Ns einzusetzen®?, entfdlammte die Gemüter,
daß der Kampf Von entbrannte und 1in eine allgemeine Auflehnung
überging: »als S1e sahen, daß iıhren en nicht tal, gingen S1e den
Kyrrhestikanern, agıtlerten das Lan und präparıerten die Laien für dıe
Auflehnung: JeHE; 1in iıhrem Stolz und Füll des Reichtums, erfüllten leicht
den en der Mönche, un! S1e beschlossen, S1e keinen Bischof CIMD-
fangen, ausgeNOMMCHN AaUus dem Kloster vonl Gübbä Barra1a«>®, Die ENT-

fesselten Leidenschaften kannten keine Girenze mehr Der Patriıarch wurde
nıcht anathematısiert®”, polıtische tte. wurden ihn 1ns
Spiel gebracht?®. Die Konsequenzen dieses ma{ißlosen Vorgehens
außerst bedauerlich. Das Rachedekret des Kalıfen He nıcht ange auf sich
warten®?. Dıi1e einsetzenden Bemühungen des Patriarchen konnten ohl
dıe Ausbreitung der außeren Gefahr abwenden; die dadurch entstandene
innere Krise, die bis die Grundlage der KExıstenz der Kırche reichte,
konnte INanl nıcht mehr beseıitigen. Die stellung des Gegenpatriarchen
Abıram ®® setzte all diesgm Wirrwarr och die Krone auf. Der egen-

51 Brooks, Fragmenta chronıcı anonymı auctor1ıs ad NNUÜU: Domanı 813

hertinentia, iM° Chronıica MINOTA 111 CSCO 5252
5 2 ämlıch die Formel »Das rot des Hımmels brechen WIr«.

Chronmnique de ıchel 4,487
Wegen achtung der kirchliıchen Ordnung ach Fragmenta chronıcı aANO-

NYML, 754 S,

’Aksnäıa, ein chüler des Verstorbenen.
56 JL . AD aM OLD DA 9 >

JI3LONX LAJOD wn Lanı QIQ4O ‚ JL OI0
L S J«’ ‚<.\:mo 9 Qa LO ‚ L MD} ALa

Chronique de ıchel 4,487
57 Hr die versammelten 1SCHOIeE Fragmenta chronıcı anonymı, 256

Anklagen den Patrıarchen wurden VOIr Harun ar-Rasıd gebracht:
Chronmque de ıchel 4,488

59 Ibid 489
Eın Mönch A4us dem Kloster VO  - Qartämin, Bar Ebrä1a e1005$-
LAMVY; Chronıcon eccleszastıcum (Lovanıl 2341
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patrıarch wollte keine Zeit verlieren, Bıschöfe für dıe verwalsten D1ö-
weıhen ®1. Als Dionysios se1In Amt antrat, Wr Abıram geradedamıt beschäftigt, eine Legalisierung seliner Tätigkeit erreichen.

Zu allen diesen Heiımsuchungen gesellte sıch och der Streıit, der 1n
dem Kirchenbezirk des Maphrıan aufflammte en Problem, das eine
lange Vorgeschichte hat dıe Erhaltung des kırchlichen Ustgebietes Meso-
potamıens für den antıochenischen Patriıarchenstuhl. Die Wahl Von Basılıos
Von Balad, en Mann miıt bedenklichen Qualifikationen®?, War unglück-Licherweise en Fehler S1ie bedeutete nıcht LUr eine Herausforderung der
schon früher irrıtierten Tagrıtaner, sondern wurde auch eine Quelle für
CII Verwirrungen. Seine arrogante Eınmischung 1n die Vorrechte des
Klosters Mar Matta1ı W das mächtige Kloster dazu, sıch dagegenerheben; entbrannte ein Streıt, der sıch ınfolge des unvorsichtigenBenehmens des Patriıarchen schnell ber die SaNZC Kırche ausbreitete®3.
Als ndlıch dıe Torheıit seINeEs voreılıgen Schrittes einsah, War 6S
spät. Eıne Urkunde, en Aktenstück der Synode vVon ossul (datiert 1m
A 1128 (mr9? ugus O14 )s spricht Von einer völlıgen Niederlageseliner kırchenpolitischen Rıchtung. eiINe Kapıtulation VOT der Kloster-
gemeıinde Von Maär Matta1ı und iıhrem Bischof gab ihrerseits wıieder den
Gegnern des Patrıarchen Auftrieb.

Diese Einblicke 1n die Heimsuchungen können ohl elne Vorstellungdavon vermitteln, mit welcher Lage WIr 1n der Kırche rechnen haben.
Die Kırche Wr en JIT’'ummelplatz VOonNn Wıderstand, Auflehnung, Empörungund Rebellion. Davon ZCUSCH auch die von Qyr1aqgos verfaßten legislatıvenQuellen ber die Hıerarchie ®® WI1IEe auch ber das Mönchtum ®®.

Diese Perspektive lefert den Rahmen auch für andere Mafilnahmen, die
der Zyklus der Kanones des Patriarchen Dionysios getroffen hat

Eıne besondere Entscheidung betrifft die Ausübung der bischöflichen
Befugnisse 1n der Aufsicht ber die Ordıinationsangelegenheiten. Diese
Vorschriften ber eine gesteigerte Vorsicht und Behutsamkeit 1n Erteilungder Weıihen®” zielten auf die Sanierung des Klerus ab Im Interesse einer
straffen Disziplin wurden Normen aufgestellt, WIE INan fremde Kandiıdaten,

61 Fragmenta chronıcı anonNYyMı1, 251
6 2 Seine Erfahrungen lagen auf dem Gebiet des Gerichts— und Zollwesens;der Patriarch soll aben, da{fß ein olcher Mannn geei1gnet ISt, dıe Orientalen1n üge. halten Chronique de ıchel 4, 494
6 3 Ibıd 4, 495
64 Ibıd 4,495, 497
6 D Hs Br. Mus Add 4,4093, fol 160a 162a Besonders lehrreich sind Kan il111 und DD  < Be1 dieser Sammlung handelt 6S siıch eine verkürzte Fassung;der neuentdeckten originalen Sammlung vgl Vööbus, Die syrıschen Kanones-

sammlungen und ıhre handschriftliche Überlieferung (S Anm 36) eil A Kapıtel66 Vööbus, S YNLAC and Arabiıc Documents Papers of the Estonıian heo-
ogıcal SOoCIety ın Exıle 11 (Stockholm 103

67 Kan Fol 1355; 26a
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dıe VvVon anderswo 1n die Eparchıen kamen und die sıch eine ei
bewarben®®, und die Klerıker, die Vomn anderswo kamen und behaupteten,
eine ei besitzen ®® behandeln sollte. Es wurde beschlossen, daß die
ischöfe, die 1n Nachprüfung solcher nachlässıig vorgingen, des
Bischofsamtes werden sollen.

Eıine Satzung behandelt eine rage, die ze1igt, WAas alles möglıch Wr

(die aber 1m Lichte der eben geschilderten Verhältnisse nıcht mehr auf-
fallend sSe1IN So. dıie unfer wang vollzogenen Ordinationen?®. y»Zwang
der Ze1t«, die Feinde des Glaubens WIe auch dıe Laune der gläubigen
Christen werden dafür verantwortlich gemacht, dafß dıe Bıschöfe die rtch-
lıchen Vorschriften beiseitezusetzen und dıie Handauflegung erteilen
hatten. Jede solche ohne Prüfung und die Satzungen durchgeführte
er wurde annulhlert?*

Den Reformma{iinahmen für die Sanıerung des Klerus wurde och e1in
Erlaß ber die Ausführung der Aufsıcht hınzugefügt: WT ach

dieser Synode och eLWas hnlıches duldete, Was VOIl der ynode VCT-
urteilt worden Wal, sollte nıcht mehr 1m Episkopat bleiben ??.

otwendig WAar CS be1 diesen Rettungsmaßnahmen Ntier-
nehmen, 1n all diesen Wırren das Kirchengut schützen?3. Wır hören
hier, da{i unbefugte Personen einfach AaUus ersönlichem Gewıinn die Ver-
waltung 1n der TG sıch gerissen hatten und sıch auf diese Weise
materielle Güter‘+, relig1öse Kultobjekte”® und kirchliches Eiınkommen ”®
angeeignet hatten. Nun wurden Ma{ißinahmen ZUr Bewahrung des 1gen-
Lums der TE getroffen. Die Übertreter wurden mıt der Exkommuni-
katıon bedroht.

Eın eıl der Entscheidungen Wr der Hebung der Dıiszıplın unfer dem
Klerus gew1ldmet.

Eın Kanon wurde den (je1lst der Auflehnung gerichtet, der das
Leben der Kırche ZéISCIZ hatte7?7 Wır hören hıer von eidgenössischen

Keıiner VO:  ; den Bıschöfen 1st befugt, ohne Nachprüfung jemanden, der nıcht
aus seiner Eparchie ist, ordinieren, ebenso keinen VO  - den Öönchen oder den
Laıen, die aus remden Gebieten kommen.

6 9 1SCHOTfe dürfen keinen VO:  - denen, dıe umherirren und VO  ; sich behaupten,
Bıschöfe, Priester oder IDıakone se1n, ohne außerste Vorsicht und Untersuchung
empfangen.

7U Kan Fol 136a
a daß s1e, weiıl nıcht gesetzmäßlig, jeder na und Wiırkung des (jeistes

verlustig geht«, Fol 1236a
Kan IT Fol 134a, 134b

3 Kan VII Fol 1358a; 135b
Hıer sınd die Eıgentümer der rchen, Klöster un Martyrıen aufgezählt
Hauptsächlich dıe sterblichen KReste der Heılıgen, dıie unbeiugte Personen

WEBZgCNOMIMMEN hatten und ach eigenem Gutachten handhabten
76 Hauptsächlich die VO:  z den Gemeindegliedern dargebrachten en
E Kan y< Kol 1363; 1236 b
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Verschwörungen, die 1im Gange waren ‘®. Jeder Teullnehmer,;, der dem an
der Presbyter und Dıakone angehörte, sollte seinen Rang verliıeren.

Den Bıschöten wurde dıie Pflicht der Aufsıiıcht ber den Klerus SLrCNSSTENS
eingeschärft”®. Es wurde verlangt, dafß die Bischöfe keine Schonung denen
gegenüber übten, die dıe kırchliche Ordnung mit den üubßen treten. DIie
aufgezählten Entgleisungen betrefien auch die Übertretungen der Normen
des Ehewesens der Kleriker®®, das unter den chaotischen Zuständen schwer
gelıtten haben mul

Weıtere Satzungen dazu bestimmt, das ethische Nıveau des Klerus
heben und das Verständnis für die Würde des Amtes 1mM Bewußtsein

der Amtsträger festigen }, Diese offenbaren,; dafß InNnan den amp
dıe errohung der Sıtten und ergröberung des Benehmens?? mutig qauf-

hatte.
Andere Ma{isnahmen wurden eingeführt, den (Greist des Ungehorsams

1in dıe Bahnen der Kırchenzucht zwingen. Miıt rohungen versuchte
INan, den Geist der Hartnäckigkeit unter den Priestern und Dıakonen
brechen und diesg der Diszıplin bringen, Muiıt Entschlossen-
eıit wurde den Übertretern der chlıchen esetze der amp angesagt.
Wır hören, diejenigen, dıe Von den Bıschöfen exkommunizıtiert5
versuchten, sıch dem Bann entziehen®3 und be1 machtvollen und ein-
fAußreichen Leuten®4 Hılfe und Schutz suchten, ruck auf die 1SCHO{Ie
auszuüben. Man entschlofß sıch n diesem unhaltbaren Zustand eIn nde

machen. Die Synode SCZWUNSCH, schwere Strafmaißnahmen u_
drohen, der Kırchenzucht ihre Stellung Leben der Kıirche wıieder
zurückzuerobern®5.

Eın eıl der Reformmaißnahmen enthüllt die Absıcht, dıe Lage
den Laıi1en unfter Kontrolle bringen.

Hol 263a ILD <9‚...}D Ln Nag IAwas LOn

wa 4 NOn .  O/ I ye1IN gqgunın, nämlıch ein Überein-
kommen der KEıde ber den Aufstand, indem S1e Urc ihre Unterschrift unheılıge
Buünde Ww1ıe diese befestigen«,

79 Kan ‚8} Fol 134a, 134b
Die Presbyter und Dıakone, die 1n ine zweite Ehe verstrickt sind, Wiıtwen

oder verlassene Frauen ZUT Tau IMI haben, ebenso auch dıie resbyter, die
ach der Amtsweıihe geheıiratet en

S 1 Kan HI Kol 135b
8 2 Besonders oOllere1 un! runksucht, ebenso jedes Benehmen,

das den Gläubigen Ansto{3 verursacht.
Kan Fol 134b

8 4 Nämlıich durch weltliche Machthaber, Personen aufßierhalb der Eparchie, WIEe
auch MPC einfi  Treiche Christen. eder; der solches WagtT, wird VO Empfang
der Kucharistie un! VO Umgang MmMi1t den Christen ausgeschlossen. Die Strafe
SC  1e' auch Ausschlufß VO  = jedem Kontakt 1m en oder Nehmen)’ e1in.

8& 5 Kan XI Fol 1308,; 136 b
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uch hıer wurde der amp den Krebsschaden den Gelst der
Auflehnung aufgenommen®?®, Muiıt Zielsicherheit Lrat den Ver-
schwörungen die Oberhäupter der Kırche, Priester und bte ENT-

Schwere Strafmaßnahmen ®® reden deutliıch von dem ErnstGesen®“,
der Lage WwWI1Ie VonNn der Entschlossenheit, die Bestimmungen auch durch-

Anderseits versuchte INaN, die Kırchenzucht verstärken. Miıt schweren
Strafen bedrohte INlall die Gläubigen, die die kırchlichen Vorschriften über-
treten hatten, exkommuniziert worden WAarecn und versuchten, sıch
den Konsequenzen entziehen, und Abwege benutzten, die Biıschöfe

beeinflussen?®?.
Ebenso hatten Verstöße dıe Vorsc  ıIiten für das Ehewesen Sorgen

bereitet. Eine Entscheidung wurde diesen Angelegenheıten gew1idmet?®.
Die festgesetzten Strafmaißnahmen?! ZCUSCH Von der Schwere der
gabe

uch 1n einer anderen Hınsıcht das Gemenmdeleben Gefahr
geraten. Es wurde als notwendig empfunden, Vorsc  ıiten das Eın-
dringen des Jüdıschen Einflusses aufzustellen. Es 1sSt auffällig, daß diese
Angelegenheit 1n den Kanones USCruC gefunden hat??2. Die Formulierungen
sprechen vVvoxn den getauften Chrısten, die den jüdıschen Sıtten Gefallen
gefunden hatten, einen Anschlufß dıe Synagoge gefunden und
die Beschneidung AdUSCHOMMCN hatten Solche Personen wurden von jedem
mgang mıiıt den Christen ausgeschlossen. Diese Entscheidung hat auch
Bar °Ebräaija 1n sSe1InNn odıfıkatiıonswerk aufgenommen??,

Das önchtum 1St den Satzungen NUr selten erwähnt. Die ung
der anones hinterläßt den Eındruck, daß das Mönchtum Von all diesen
Wırren nıcht betroffen Wr und nıcht 1in olchem Male der Kırchen-
Jeıtung Schwierigkeiten bereitet hat Der Anlaß agen WAar nıcht Voxn

großer Tragweıte. Man verlangte eine größere Woachsamkeıit bezug
auf Mönche, die aus fremden Gebieten dıe Eparchıen amen und sıch

die Weıihe bewarben?4. Die letzte Entscheidung 1St dem Mönchtum
gew1ıdmet??. Eın besonderer Vortfall usammenhang mıt der ’Adar-Ernte

X 6 Kan Xı Fol 136a, 26b
87 1e Anm 78
8 8 DiIie Laıen sollen VOIl der Kommunion und Kirchengemeinschaft ausgeschlos-

SC1)1 werden.
8& 9 Kan Fol 134b
Y () Kan VI die TYTCNHNÄUiIC verbotenen Ehen, Bıgamlie, Verlassen der recht-

mäfßıigen Frauen un! andere KExzesse.
Q 1 Ausschluf VO:  e der Eucharistıe und VO: Umgang mM1t den Christen.
Q 9 Kan Fol 134b, 135a
Q 3

Y 4

Nomocanon H,
Kan Fol 135b

Y 5 Kan 5888 Fol 1236b
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hat einen eigenen Kanon nöt1ıg gemacht?®. Dies 1sSt der einzige Kanon, der
dem önchtum gew1ıdmet 1sSt. Bar ‘ Ebräjäa hat ıhn sSe1In Werk der Kodi-
fikatıon aufgenommen, aber verkürzt, daß INnan hıer ohne die or1ıginale
Fassung kaum seinen ursprünglıchen Sınn erkennen kann?”.

Der historischen orschung 1st hier eine unerwartete Perspektive g_
finet Die K Quelle nthüllt ©  $ das Eıinblicke 1n die innere
uf bauarbeit der C unfter Dionysios ermöglıcht. Als autbentische
ue. 1bt S1e uns eine Vorstellung VOIL der Tätigkeit des Oberhirten auf
dem spezıflischen Gebiet der Frömmigkeit, Sıtte, Kırchenordnung und
Kırchenzucht. S1e zeigt UunNs, welche Bemühungen 1n dieser Hınsıcht 1in
Gang SESELIZL wurden, Hand Hand mıiıt Bestrebungen, die zerfallenen
Kräfte chrıtt für Schritt wieder sammeln und den zerrissenen e1b
der Kırche heılen.

Y 6 Fol 1236b D O AL D 59)9 L.Dö)9 D] NO —— A L4.990
KL6i5 INa J} Q00.D9 49 wa )wDoasaDo LD Liaxdo PNO °&a»LJO DA D0 JSa v° »WEZCH der Not der elit
der ’Adar-Ernte en viele Öönche ihre heilıgen Wohnstätten un! Behausungen1n den Klöstern und den Konventen verlassen, jene, dıe me1listens welt VO  - den
Städten entfernt sınd, und sıch ereifern und befleilßigen auf den Bergen un! 1n
den Wüsten wohnen«. Es wird den Mönchen verboten, ohne Zustimmung und
Genehmigung, 1n den Städten und Gebieten der 1SCHOTe wohnen.

A Nomocanon VII
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Namen- un! Sachregister
zusammengestellt VO:  -

Ernst Hammerschmidt

Vorbemerkung
Im folgenden Register, das 1mM Interesse der leichteren Benutzbarkeıit Namen-

und Sachregister 1n 1nem zusammenfa{it, konnten und ollten die wichtigeren
Bezugstellen aufgenommen werden. Dies oIlt VOLI lem für die Anmerkungen,
auf dıie hochgestellt kleine Zahlen be1 den betreffenden Seiten verwelsen.

I rotz des Bestrebens ach Konsequenz WTr diese nıcht überall restlos C1-

reichen. en ıhr galt als Rıchtsc die möglıchst muhelose Benutzbarkeit
des Registers UTr den Leser. er erscheinen manche Stichwörter mehreren
Stellen, wobel dann, WE der Verwels auf ine andere Registerstelle länger SCWESCIL
ware als eine ı1ederholung der Seıtenzahlen, diese iınfach wiederholt wurden.

Umlaute werden WwI1e die nıcht umgelauteten
"Litel VO:  =) ıner bestimmten Bezeichnung gehenden lıterarıschen Denk-

mälern, VO  - erken einzelner Autoren und VO  - Zeitschriften und Reihen sind
RuUursıvV gedruckt.

Die 'Iransliteration semitischer Wörter richtet sıch 1mM allgemeinen ach den
ese der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft und den Standardwerken
der betreffenden LAiteraturen (GSL, GÄL, C,AL USi.), doch mußte auch hıer

der Konsequenz willen manches vereinheitlicht werden (so 1, immer: y)
Der arabische Artikel und seine Nebenformen wurden be1 der alphabetischen
Einordnung nıcht berücksichtigt

Die Handschriften einzelner Bibliotheken stehen un! dem Ort der betreffenden
Bıblıothek, also S vVvqat. COPT unfer Rom, Vatıcana, Vart CODTL.
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Ge’ez-Schr1 315 (‚ubba Barraya: 292, 295
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Georgische Sprache und Literatur: Hammerschmidt, 4, 9, 1925
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Gerichtshöfe, äthiopische: 133 Hanssens, 125f.
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Hazen, 124 Ibn Sina: OT, 109
Hefele, Ibn at- T’aıyıb al- ‘ Iragı, Abüuü '1-FaragHeffening, 15 ‘Abdalläh 10£:; 108
Heıler, 12 Idiıomenkommunikation: 158
Heılıge Schrift LEDOLPYLA 264
Heiligenverehrung be1 den Kopten: D Ignatios VONn Antiochien: 7570
Heılıger Gelist I'rınıtätslehre Ikonium 141
eilung Sabbat (Mit 12,9) 80, 85 Imaäad ad-Din 5 —497
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Hethum L: armeniıscher König: 136?® Isıdor VO:  - Kıev 26, 30, 34, 38, 4()
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Hierotheos 11 koptischer Patrıarch siam 1n Suüdslawien 282, 284f.
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ofmann, 26f.
Höfner,
Holtzmann, 145 Jacobis, de
Hoenerbach, 11 Jäger,Horner, 125; 268 al  o Krzvater: 93, 104
Horologion, christlıch-palästinen- Jakobitische P 286 —300

sısches: 754 Jakobitische Liturgle: 218%
orus-Malereien: 82 Jakobitische Myronweıhe: 269, 276f.
Hurerel, Beurteilung der, be1i den Jakobitischer Taufritus: 276

Kopten: 207 Jakobitisches Mönchtum : 299 f.
Husselmann: Jakobitisches ontifikale DA 7
Hymnenrolle VO:  3 Qumrän: 12223,238 Fakobosanaphora: 55
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Ja’qöb Ya’qgö6öb
Jeremias, Prophet i
Jeremjas-Kloster: 205

Ibn Abi Usalbıa: Jerusalem, anglıkanıscher Bıschof VOIl:
Ibn al-Atir 135 22 —S
Ibn Bag  0£< 107 emülle-Kirche in”
Ibn al-Gauz1: 136 2 139,
Ibn al-Mugäwir: 1187 griechisch-orthodoxes
Ibn uSsd 07-—16 Patrıarchat VOIl: 17
Ibn Saddaäd Bahä ad-Din 135? Jesaja, nba ASa’ya, nba
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Jesu Christı, osef, Nährvater Jesu: S77 9Of., 95,
uferstehung ö2, 92, 04, 154, 99, 101

182, 214 Ose: IS Patrıarch VO  3 Konstantinopel:
89—091, 99 25

efangennahme { Ose:1L Patrıarch VO  - Konstantinopel:
Gottheit 85, 88, 90, 153510 25 29, 34{1., 47

7—59, 195 Ose. hak-Köhen 1362
Hımmelfahrt 82, 90 OSse: VO:  - Arımathäa 262
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e1Droc 80 ubılden, uch der 46
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Job 84, 817, 202
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Johannes Papst 22 abasılas, Nikolaos 264

Kahle, 13; 20, 22, 117Johannes Cass1anus: 225 Kain: 87
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ohannes Eugenikos: 27 0% Bıbl Xi
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04 O 97, 102 E 104, KZU, 183 En Kaisersalbung und -krönung, Opt1-
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169, Kanaanäerin (Mit 38 100,
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Josaphat, E DA Mahre 290 —2300
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arl VO:  ‘ Anjou: 41 Koptische Archäologie: Of.
Kassa IT’heodoros I1 äthiopischer

Kaıiıser: 2231
optische uchmalerei 77—83
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Kodifizierung des Rechts 1mM heutigen Krzeczunowicz, AD

Äthiopien: 6—3 NT: I; koptisch-unierter Patrıarch
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KOopp, &! 9, 1925 Lanne, 269, 275
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ynode VOIl, Kan 146 al-Magmuü as-Safawı: 127

Magnas omnıpotentı Deo, Bulle KEugensLassus, 645
Lautere Brüder VO  e asra! 109
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265 al-Magrız1: 166
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Logostheologie 523 1018 4—061, 182, 184, 188, 195
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adı 2796®  5
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Maronitische Myronweihe 269, 276 Mithras 4A7
Maronitische Totenliturgie für rIe- Miıttwoch,

ster 70 MynoSntL: 264
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Mar Mattal, Kloster 296 Molitor, 11 15
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L33, 224 Monophysitismus: 152—54, 57—59,
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aurık10s, byzantınischer Kaiser: 289 ordes, Beurteilung des, be1 den
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Patrıarch VOoN Antiochien 255 Moreno, 134 (Nachtrag), 220
Mechitharisten: 11 Morenz, 755
Meıinardus, 10 Morgenoffizium, äthiopisches: 118

Mosconas, 1 7OMeine1id be1 den Kopten: 207
Meıinertz, 1458 M68e dus Nısıbis 19
Meıinhold, Moses: S4f., O1 T 100f., 205104
elkıten 279 213 287

Moses ben 1T'1ibbon 108unilerte: 24, 175f.
eiu (äthıop voll) 123 ossul, Synode VON!:!: 296
Menasheiligtum : 210141 Mravalthavı UVon 864, Sinati- : 80—90
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al-Mugtadir, alıf 169Metano1j1a-Kloster be1 lexandrıen 167
Metrophanes {L, Patrıarch VO:  - Kon- Murä II Sultan CY/

Musterstaat des Farabi 112stantinopel: 31 4081, 41 al-Mu’‘tasim, Abü Ishäg, alıf 288f£.Michael, Erzengel: 196f.
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Miıchael und G(abrıel, uch der Eın-
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iıchev 46 278
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D, Michael (15) Syrus Nagärıt Gazetd: 133
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Napıer, SIr Robert: D Oriefitalium Studiorum, Pontificium
Nasr, Rebellen des 286?® Institutum : 26f.
Nau, 289 Orients, Erforschung des chrıistlıchen
Necromantıa des Farabı l  17
Negusa nagast (äthıop König der Urigenes: 18f£., 163

Könige) 1296 241 OdOxXe Suüdslawıen D
s 225 Ortiz de rbina,

Osmanen: S, enNeokaisare1a (314), Synode VOÖHN:
o E Ostkirchliche Studıen 28

Nestorianismus: 158 Östliche Christentum, Das 13
‘ Otman, General 287Neuplatonismus: 74, 163

Neupriester: 2623 Oudenrijn, -A den 4, K
Ouspensk1]j,New YOrK, Pierpont Morgan i1brary,

MS 569 a UOxford, Bodle1ı1an Library,
Nıcaeno-Constantinopolitanum: DAT. Gr .  HN Arch. 82

Hunt. 17—-79Nıkaila, Koimesis-Kirche 1n ° 81
Marshall OF, SArONZzZ VOIl, Kan.

145, 147
Niılwasserweihe:
inıviten: 88, 100

Paez, 1241Noa 45, 84, öl, 93, 100
Noas Söhne 45f. Pamphıilos 19

Nöldeke, 4_‚ 289 Panem-coelestem-Formel: 295
Pantainos: 163Novatıaner 145 Pantokrator-Kloster des os 27
Papstes, Primat des 34—306, 423

Unfehlbarkeit des 42
Paragraphenzeıchen, koptisches: SE

Oberarchon 4A7 Parıs, Biıbliotheque Nationale,
dl 197enbarung, Entwicklung der 04 et.  D“ 69 Zotenberg /4)Oktokaidekaton-Kloster be1 Alexan-

drıen: 167
118f.

4A74 54Ökumenische Bewegung: 22 Coislın 45 54()kumenischer Rat 22
»Öl der Freude«: 269, 75—77 SYLI., DE 19

Institut Catholique,ÖOlel, Benedictio: 8& —1 arabe {r 8921.
Onasch, 13 Parlament, äthiopisches: 130,
Opferbrot 263 Partisanen, kommunistische, 1n S1u1d-
Opiza- T’etraevangelium: 0—90 slawıien: 282
Ordinatıionsriten, christliıch-palästinen- Parva naturalıa des Aristoteles: 108{f.,

sische: 754 12—-15
Orıens Chrıstianus: 13—15, i Pastoralbriefe 144
Orıent Syrıen: Patrologıa Orientalıs:
Orıentalıa Chrıistiana: Paul AYO S Papst 248, 2853
Orzentalıa Chrıstiana Analecta: aulos VOonNn TJTelläa 19, 166
Orzentalıa Christiana Perıodica: Paulsen, [8.

P aulus, Apostel: 86, 93, 163, 214
Orientalische Liturgien: 15 Payne Smith, 427
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Payne Smith, 42‘7 Protodiakon 263
Pehlevi-Literatur 48 PSitta-Institut Leiden 640
Pempton-Kloster bei Alexandrıen: 166
Pentateuchtext, hristliıch palästinen-

sischer:
15Peradze;

Person hrıs S, Jesu Christı, Person Qalliniqös ar-Raqga), ynode VOIl:

Perturbatıio SACTOTUM: 143 286, 291
Qartamıiın, Kloster:Perturbatio Sangu1lnıs 143

Petros VO  3 lexandrıen al-Oawdanın as-Safawıya: 127
Petros I koptischer Patrıarch VO:  - QenneSre (QenneS$rin), Kloster 286f.

Alexandrien: 166 Qıyama ara erstehung):
Petros Mosgilas 265 Qosta ıb Lüga: 107,
Petrus, Apostel O1, 100, 181 Quinta der Hexapla 18—9)97)

Qumäma ara Müll)Pfeiffer, 528
Pharao 87 Qumran: 29723,238

Phılıpposevangelium, koptisches: 7T8 Quss ıb Sa‘ı1da VOo Nagrän  b S 1368
Qutb ad-Din Ma  i Säh, eldschuken-hıloxenos VonNn Hierapolis: 0—62

Phoster 45 —47 sultan : 14127.29
Pieriden: 49 Qyr1agos, Jakobitischer Patrıiarch:
ato 107, 111 2806{., 294, 296
Plotin 163
Plutarch, Pseudo- 48
Pneumatomachische 'Lendenzen: 51
Poenitentiale Laurentianum: 149
Poenutentiale OMANUM? 149 Raftery, 7918
Poenıutentiale 204071 Raımundus,
olen 2823 Raphael, rzenge. 196
olotsky, 862’ 9, Rapp; 1
Pontificale Romanum.: 20601, 268, 272 Rasi (Rosetta), griechisch-orthodoxes
Pontificiıum Institutum Orientaliıum Kloster des hl. Nıkolaos in : 170

179Studiorum : 1311 2071
Pontius Pılatus 105 Rassam, 4—726

Ratha1, 841Porphyrios: 163
aube-bal (Jes 6, 5) 903Prantl, 107

Praetorius, Rechts, Kodifizierung des, 1mM heutigen
Äthiopien: 6—34Priesteramt be1 den Kopten: 215

Priestertum Adams 1mM maronitischen Renaudot, Da
tundengebet 63—65 Repeals Provisıion, äthiopische: 1327f.

aaronıitisches, 1mM maronitischen Revue de ”Orıent chretien: 13
Passıonale: 65—67 Rhases, Abubaker Abuü Bakr ar-Razi

1n der maronitischen Liturgle: edel,;,
5/—76 Rıtuale OMANUM 1n Ge’ez 120

Primat des Papstes 34—306, 4% Rodwell, 125
Proche-Orıient chretien: Rom 163
rose.  SmMus 2Q Vatıcana,
roskomuidıie, byzantınische: 262 vat. ageth 15 VEST.

äthıopische 18 Vart. aqgeth. 18 118f£f.
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ageth. 118f. Santacroce, de 26
arab C 5—6 Satan be1 den Kopten: 197{f., 212151
COpPTt L 8Of. Sauget, ]1.-M
aCC,. 754 20 Sa  E 88, 97, 202

Vat Barb aCC,. 226 216 Schall,
VaTt Borg. lat. 0315 6417 Salag al-‘Aqür[1, Nasralla: Vıctorius

S 29 608 C1212C Accurensis:! 0232 63f.
SVYL. 144 chanıdze, 180

Vart > 16:. 6214, 6416, 6519 aS&-Sarahs]i, Abü 71-‘Abbäs Ahmad ıbn
Rom Bıblioteca Nazionale, OnN! Muhammad

Sessor1ano7 6216 Schenke,
Römischer Rıtus: 204 213 Tl Schenute: 197, 207122 212151
Römisches eCc und achen, TE VOIl, be1i
osent. Arıistoteles: 1 14f£.
osent. Missıonar: 228 — %3() chleıfe:  euz, koptisches: 78
Rücker, 5 14{f. $
Rum, Sultanat 141 26 eıder, HE 115
Rumänen, unılerte: 472 eıder, 15
Ruphos, nge. 196 Scholarıos, Georg10s: S, Georg10s

Scholarios
Schöpfungslehre be1 den opten:

198 — 200

Saba, Königın VOIl: 128 chrıft, ge 5.

Sabas, 170 Schultheß,
chultze, 26abas-Kloster be1 Jerusalem: 180, 225
Schulz, H.-JSabbats, OC. des

xSabına, 173 Schwartz, 27
Sacramentarıum Gelasiıanum: Schwyzer, 15

c1lalac. Accurensı1s, Victorius Nasr-168{f., 71—73
Sacramentarıum Gregori anum: läh Salaqg al-‘Aqüri O2 63f.

2068, 471 Seegesetzbuch, äthiopisches: 133
eert, chaldäıisches Erzbistum, 69(arabische Reimprosa): 134
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219 Seth 44 —41, 49



316

Sethel 46 toa: 144
Setheus 45
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Sinat-Syrer: 188 Symmachos: 18, 20
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Victoria, Königın VO:  3 England rıght, D 151
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ebet überWeıhrauch, äthiopisches
dem 118
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