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Herrn Professor Rene Draguet, Löwen,
dankhar zugee1qgnet

Die georgische Version der Apokalypse (von 978)
1Nns Lateınısche übertragen und untersucht

VO  }

Joseph Molıtor
(Schluss)

POKALYPS Ar

171  ’ Kit venıt NUuS septem iıllıs Angelıs, qu1 habebant septem ıllos
d1iscos phıalas), E loquebatur et dıxıt Venl; et ostendam
tıbı i1udıelum ıllud meretrIic1s ıllıus MagnNac, QUaC (—+ vq%) sedet S
ıllas multas, 58 QUa fornıcatı-sunt terTrae, et inebriati-sunt
heredes !l incolae) terrae e A a) 1NO0 fornıcatıonıs e1US. Kit abduzxıt

spirıtu in-desertum131, et 1dı mul erem sedentem bestiam rutılam
Coccıneam), plenam omınıbus blasphemi1ae, Cul exstiterunt EFn QUAaE

habebat) septem capıta et, decem COTNU2 Kt muher Ila vestita-erat u_
et, COCCINO, adornata AUTO et, lapıde pret1i0so (verb. honesto et margarıtıs

(margarıtäa), et, habebat ın-manıbus132 e1us calıcem AUTEUIN (verb. quı
aur1), plenum despicıbılıtate et, immundıtıa fornıcatıon1ıs133 terrae Kit

Trontem e1us nomen1>4 deser1ıptum Mysterium, Babylon (babılon1)135
a mater meretric1um et, despic1bılıtatum!?% terrae. Kt ıdı muherem
ıllam ebriam sanguıne Sanctorum et, sanguıne Ilo test1um martyrum
lesu. Kit demiırabar, CL 1dı ıllam |ad |mıiratione Kt dıxıt mıhı
Angelus JTle Ad-quı1d quare) demirabarıs ® Kıgo nunt.ıabo t1ıbı mYySste-
rmMum muherıs ıllıus et bestiae, QUAaC ( —+ vq%) portat ea (verb. ua 19%)
baılulata portata)-est | mulıer]), QUAaE septem capıta et decem
COTNU@Q Best1ja ısta, QUaH vıdıstL, fut et non13” est, et, in-anımo habet
eXOTITI M ascendere) ab-abysso et ad-perditionem abıre. Kt demırabuntur
heredes iıncolae) terrae. QUOTULHN nomına col NO  - scr1ıpta SUunt, (SI.)
iın-hıbro 1lo vıtae a‚ b iınıtıo reg10N1S A mundı), quando ( —+ LQ%) spectabunt,
qula funt bestia ]la et, NO  — est, et venılet. Hic (adv.) est E I SENSUS),
QUaC habebıt sapıentiam Septem Ila capıta septem . montes SUNt, Supra

Vgl OrChr L<12: 51 1967 K  N
130 et 131 ad-desertum 132 in-manu 055 fornicatione RET 134 nomına

coll.) 135 (babilovni) 136 immundıtliarum 137 1O.  —
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QUOS muher sedet, et Sunt septem Quinque I1ı COrruerunt E
cecıderunt), et, NUS est et; alıus Ne nondum138 venıt (verb. ventus est), et
CUM veneriıt, pusıllum En veMPUS breve) fas-est eu eSSe Commorarı).
14 Hf bestja ılla, YUAC fuıt et 1O  u est, et aeC OCTtava est, e septem
est et ad-perdıtionem abıt 19 Kit decem 1la COCrNUu4, QUAaC vıdıstL, decem

sSunt, quı1 rESNUM nondum140 aCcCceperunt, sed potestatem s1cut
In-uno tempore una horä) accıpıunt CUNM bestija 1la 13 Hı volun-
em habent et potentiam et potestatem Suam) bestiae tradunt.
14 Hı cum Agno (dat.) Ilo bellabunt, et Agnus vincet 1llos, qula Domminus
domınatıonum est et TCECX TeESNOTUM- *, et Gu: 1lo vocatı Il et elect1 et
eredentes fıdeles). Kit dıxıt mıh1 Aquae ıllae, Q UAs vıdıst., populı
SUunt et, gentiues Gentes) et lınguae. 16 Kit decem 1la COrNUug, QUAaC vıdıstı,
et best]ja Il odıent meretrıicem ıllam, COTrTuptam et nudam acıent ıllam
et Carnes eE1US comedent et ıllam comburent 19N1. 17 Quıia Deus commoda-
V1t142 in-corda facere term. voluntatem elUSs et facere voluntatem
11a1nl et tradere FEeSNUM Suum) best]ae (dat.)143 donıque COMNSUM-

mentur verba De1 18 Kit muher ılla, QUAaI vıdıstı. est eıyvıtas 1la ?
QUAaC habet regNuUum terram.

18,1 Post hoc 1dı alıum Angelum descedentem a-<super>caelo, Qu1
habebat potestatem Maghalnı, et, terTra eluxıt glorıa eluUs. Kit
vocem-ftfecıt OCe 9 quon1am Corrult Babylon (babılonı)144
et facta-est, (verb. operata-est DASS. heredıtas habıtatlo) daemonum
et, commorTatıo OmMnı1s spırıtüus iımmundı et commorTatıo Omnı1s voluerıs
iımmundae et odıo-habıtae. ula 1NO 1lo cordıis-furoris fornıcatıonıs
e1uUs bıberunt gentiles Gentes), et terrae G Jla fornıcatı-
SUNt, et negotlatores Lerrae potentla rablel e1us dıyıtes-facti-sunt. Et
aUd1ıvı alıam vocem 145 a-<super>caelo, QUaE loquebatur Prodıte ılla
popule INEUS, ut 1O  m ne) communıcet1is peccatıs e1IUs et vulneratı]ıo-
nıbus plagıs)146 e1uUs 1O  - accıplatıs. uıa pertigerunt peccata e1IUS
usque| a.d caelum, et recordatus-es Deus inıquıitatum e1uUsS. KRependiıte
Il (dat.) sicut ( + 0) 1la vobıs-reddıdıt, et complicate bıpartıtum ıllud147,
sıcut ı1l operata-est, et secundum e1Us In calıce e1uSs, Qu1 vobıs-tem-
peratus-est, temperate mı1scete) 1111148 bıpartıtum. Ut ( + vM7) olor1-
1cavıt semetıpsam (verb. Suum) et, delirata-est Insanıa-affecta-
est), anto-modo tradıtus-est I1ı LOTTUS et dolor, quı1a 1n-corde SUO loquıtur,
quon1am Sedeo ut-regına et vidua NO  > SsSu et Iucetum 10  z vıidebo. Propter
hoc lIn-una dıe venılent vulnerationes plagae) e1US, INOLIS, Iuectus et fames,

138 WON 139 OM et, 140 1O.  — 141 u 142 tradidit 143 bestlae
gen.) ARCT. 144 (babilovni) 145 alıam 146 fontibus AT BTG 147

1USs (correctho0). 148 el-tempera’
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et ıgne comburetur, qula potens ST Dominus Deus, qu1 serutatus-est z
1Ud1CaVıt) ıllam Kt lebunt ei lamentabunt ıllam terrae, qu1
C 11L fornıcatı-sunt et fervefactı-sunt, quando spectabunt fumum ıLl um
incend1 elus. 10 A-longe tantes propter tımorem tortüs e1Us loquentur
Vae, VaC, eıvıtas (VOC.) Babylon (VOC. babılono)149, eıvıtas potens
(VOC.) uıa 1IN-unoO tempore una hora) venıt (aOY.) 1udıe1um tuum 1:1 KEt
negotlatores terrae lebunt et, lugebunt ıllam, qul1a ONUS eIuUs 1am-
NON-qUIS emet 19 Ilam-non erun (Sg.) coll. QaUr1 et argentı et lapıdıs
honest1 pretiatı) et margarıtae et byssı et et coceınel et PDUT-
pureı P SeT1C1) et OINTNE lhıgnum » ( Brandholz » lıgnum iıdoneum a.d
incendi1a)) thyınum!59 et, OINNE ( + VE) Vas ebor1ıs verb. elephantıs-oss1s) et
OINNeE ( —+ VE) Vas lıgn1» honest1 pretiatı) et, Qerel aer18) et ferr1 et
MarmoOoTIS, 13 et einnamom1 et, incensa et MYyYIa et, thus et oleum et sımıla
et trıtıcum et OVIS et et equı (]?l )151 et CUTTUS rhedae) et Carnes

PE COrpOoTa) et spırıtüus anımae) homınum. 14 Kit (verb. baca)
concupıscentiae spirıtüs tu1 anımae tuae a‚bılt a) te et OINNe

nıtıdum et splendıidum!®? a.bıt a) te et non-1am vergara) lInvenles
2eC omn1la. 15 Negotiatores hulus Omnı1s (neulr.), qu1 dıivıtes-facti-sunt

E a,D) ılla. longe <con >stabunt propter tımorem tortuüus e1uUSs et lebunt
et lugebunt. 16 Kit loquentur Vae ecıvıtas 1la 9 convestita bysso
et PUCrDUTA et COCC1NO) et adornata AaAUTO et lapıde honesto
IS pretiato) et margarıta (margarıtıs) ! F7 uıa 1In-uno tempore una
horä) COrruptae-sun (SI.) antae<-haec >153 dıvyıtıae (Sg.) KEt OMNnNI1S
VE) ambulans Nav1gans) et nautae et quı1 QUOYUE laborant

Mare, a-longe steterunt, 18 et spectabant fumum ıllum154 incendın
e1IUSs et loquebantur Quae qu1s est sımılıs eıyıtatı Il magnae % 19 Kit
sıbı-deposuerunt humum pulverem) capıta Sua) et,
clamabant cum-fletu et ecum-Iuetu E loquebantur Vae, Va cıyıtas
Jla 9 1ın QuUua dıyıtes-facti-sunt 9 qu1 habetant coll.
marı pretiosıtate e1us ! Qula In-uno tempore una horä) vastata-est

(+aude ıllam, caelum (VOC.) et sanctı Apostolı (VOC.) et Prophetae
(voC.)156, quı1a 1udıcavıt Deus 1udıe1um vestrum de) 1a 21 Et sustuht
1NUS Angelus potens lapıdem, si1cut molam INAaSNAa, et ın <tro >1ecıt
ıllum 1In-mare et dıxıt Hoc-modo adet-ın iıncıdet) Babylon (babılon)157,
ecıvıtas 1la et 1lam-non P NO  u} amphıus) invenletur. Kt VO  d cıtha-
roedorum et mus1ıcorum et fistularıorum tıbıcenum) et tubıceenum 1011-

1a 1O  - amplıus)158 audıetur inter 1n) LE Kit OmMnNı1sS artıfex OMNI1S
artıfıcı non-1am PE 10N amplıus)159 invenıletur intra. 1n) ve, et NC  54

149 (babilovno 0 ‚ (babilon) 190 aromatıcum 191 QUU: 152 splendor
153 tantae < -mMO0do > 154 illum 155 et V AA et Prophetae
1537 (babilovni) 158 nondum 159 NO  -
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molae non-1am N Bn NnONn amplhıus) audıetur iıntra a 1n) te Kit Iumen
Iucernae non-1am P 1O11 amphıus) videbıtur ıntra. PE ın) te, et VO  bd sponsı
et SPONSAaC non-1am NO amphıus) audıetur ıntra e r ın) bE, quila160 NE69O-
tiatores tu1 fueruntl16e1 princıpes terrae, qul1a venefıc10 tuo (venefic11s tu1s)
decepti-sunt Oomnes gentiues Gentes). Et ıntra. ın) te sangulnes
prophetarum et Sanctorum iınventı-sunt et omnıum OCC1sorumM super16®
terram 162

19,1  , Post hoc audıvı sıicut Quası) Maghahı populı multiı 1ın caelıs,
Qu1 loquebantur Allelu1a163 vivıfıcatıo Z salus) et, potentia et glorıa
|quae] Del nostrı ! uıa cum-verıtate et eum-1ustitia sunt 1udıc1a e1us164,
quı1a iıudıcavıt meretricem ıllam Maghahlı, quaelöä depravavıt terram for-
nıcatıone SUua, et CONQquISLVIt sanguınem SUOTXUuIN INallu e1US.

Kt secundo dıxerunt Allelu1a166 Kit fumus e1lus ascendıt Praes de-aeter-
nıtate usque| ad aqeternıtatem. Kit concıderunt vıgıntı et Qquattuor ıllı
sacerdotes presbyterı) et quattuor 1V1 et, adoraverunt Deum sedentem

thronum et dıxerunt Amen ! Allelun1a 1167 Kit VO  54 prodıvıt a-throno
QUaE loquebatur Laudate Deum nostrum SerV1 e1Ius et, tımentes
eum,—pusıllı et magnı168, IDr audıvı sıcut populı multı et, qs1cut

AQYUAaLUL multarum et sicut tonıtruorum potentium, quı
loquebantur AlleluJ1a 1169 quıa <per >regnat Domiminus Deus noster, OMNe

prehendens Il TOAVTOKPATWP). (+audeamus et delectemur et tradamus
|! demus) ıllı (dat glor1am, qula venerunt (Sg.) nuptıae (Sg.) Agnı, et XOoOT

e1uUs praeparavıt semet1ıpsam (verb cCapu suum). Kit tradıtum II datum) est
ıllı, ut se-convestiret Sancto {l mundo) et splendıdo, qula 5 U o
TEUIN iustitiae Il lustıficatıones) sanctorum sunt. dıxıt mıhl1 Des-
cr1be, quon1am Beatı SUnNT vocatı in-cenationem a cenam) ıllam Agnı,
et dixıt mıh1 Haec verba era Deln M De1 vera) Sunt. 10 Kt concıdı
pedıbus Il ante pedes) e1US ad-adorandum Cu et dıxıt mıhı ıde
(SIC ') ecum SETVUS Su CDO et TrTatrum LUOTUM, qu1 habent testimonıum
Jesu ; Deum adora. ula testiımonıum Tesu est spirıtus lle prophetiae.
13 Kt 1dı caelos apertos Kit ECCcE albus, et sedens ıLlum OC

batur17ı ıdelıs et, et eum-1ıustitia iudıcat et bellat. 1 Kt oculı e1IuUSs
unerunt sicut flamma 19N18, et caput*”® e1us COTON4Ee multae,
QqUaS serıptum funt P scr1pta fuerunt nomına coll.), et serıptum,
quod eINO scıt T nN1s1) Jle 1pSse. 13 Kt vestitus-erat veste tiıncta sangume,

160 qula A+B+CH 161 erunt 1692 terrae 163 aleluja Il aAANAOVLA) A
alelula) TO aAANAoVLa) BG 164 1USs 1653 qula (?) 166 aleluja) A+Brt;
aleluja 167 aleluja A+C(+ alelu]ja;} 168 et, tımentes e pusıllı et magnı 5
et, pusıillı. Magnı1s 169 aleluja A+*U+ . aleluja) 170 qu1a 171 vocatus-est

T g 172 in-capıte



Die georgische ersion der Apokalypse

et, vocatum est e1us Verbum De1 14 Kit exercıtüs caelorum <1N-
O> secutlı-sun ıllum, sedentes albos, convestitı DysSsS1ıS albıs
et splendıdıs. 15 KEt OTe e1USs prodıbat gladıus AaNCEPDS (verb. bısoralıs)
aCcutus, ut 1lo interficlat gentiues Gentes), et, Jle pascet illos vırga ferrea
(verb. |quae| ferT1). Kit lle calcat torcular 1nı ıllıus cordıis-furorıis et, 1955 lITae
Deı, OINTNE prehendentiıs TAVTOKPATOPOS). 16 Kt est ser1ptum
vestem e1u 173 et in-femore e1uUs quon1am Rex et Dominus
domıinatıonum. 4 Kit 1d1ı Angelum, tantem solem, et, loquebatur
omnıbus voluerıbus volantıbus ın caelıs Veniıte et intro-congregamını
in-cenam magnı Deı. I ut comedatıs Carnhnes et Carnes chiıllarchorum
et Carnes potentium, et Carnes CQUOTUM et illos sedentium et OCAarNnes

omnıum nobılıum et et pusıllorum et 19 Kit 1d]ı
bestiam ıllam et, terrae et exercıtüs congregatos ad-bellum-
facıendum ad<versus > sedentem ıllıum et exercıtum eE1US.

Et apprehensa-facta-est (verb. operata-est DASS. best1ia 1la et, Cu Jla
falsus-propheta ılle, qu] operatus- est 1lo prodıgla S19N3), quıbus
decepıt ıllos, qu. acceperunt sıgıllum (verb. anulum) iılLlud174 bestijae et
adoraverunt iımagınem e1US. Kit ut-vıyaces cecıderunt am bo175 -1n 1NnC1-
derunt ın) stagnum ıllud 19N18, quod (+ 1M4) {lagrat sulphure. 21 KEt alıı
Il ceter1) Iı interfect1i-sunt gladıo ıllum sedentiıs, qu] prodıbat
ab-ore e1us, et volucres sSaturatae-sunt carnıbus

20,1 KEt 1dı Angelum, deseendentem a- <super>caelo, et, habebat
clavem abyssı et catenam Maghahm 1nN-manu eE1uUS. Kt apprehendıt cCeLumM
M draconem) ılluım — serpentem |quem ] inıtıı antıquum), qu1 est daemon
et sSatanas, qul dec1pıt regıionem mundum), et collıgavıt ıllum
mılle (praed.) Kit in <+tro >1ecıt ılLlum 1n abysso II 1ın abyssum)
et praeclusıt 1lanuam et obsıgnavıt ıllum, ut non-1am NON amphlıus)
decıplat gentiles P Gentes), donec176 CoNsumMMeNtUr mille annı. Post hoc
fas-est, PE oportet resolvı eu I MOd1CO) tempore praed.) Kit
ıdı thronos, et consederunt ıllos, et, i1udıe1um tradıtum est ıllıs, et

spırıtüs anımas) illos 0CC1soTruUum177 propter testiımonıum lesu et propter
verbum Deı, S qu1 QUOYUC NOn adoraverunt ımagınem ıllam bestjae et
NeC aCcCceperunt sıgıllum (verb. anulum) eIUS Irontes, au 6178 in-manıbus

[l Su1s), et, vixerunt et <per>regnabant CUu. Chrıisto iın-mıiılle ıllıs
annıs (Sg.) Kit 9111 P ceter1) Il mortul NO vixerunt ın-mıiılle ıllıs179 annıs
(Sg.) Haec est surrect10 Ila prıma. Beatus est, et SanCctus, qu1 habebıt
portionem 1ın surrectj]ione 1la prıma. Super iıllos qecunda {la INOTS 1O  w habet
potestatem, sed erun sacerdotes Del et, Christ. et <per>regnabunt Cu

173 1USs 174 illud 175 duo 176 donique 177 OCCISOS 178 aut
<81 > 179 ıllis 8g.)
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1No in-mıiılle Ihs annıs (Sg.) Kit post miılle iıll0s180 (Sg.) resolvetur
daemon OCHarcere SUOoO Kit. prodıbıt ad-decıpiendum gentiues Gentes),
quı Sunt in-quattuor margınıbus verTrae, Gog et ag0og ad-ıntro-congre-
gandum eEOS e ad-bellum (bellandum)181, QUOLULN multıtudo sicut
marT1s182. Et exortı-sunt ascenderunt) latıtudınem terrae et,
eiıtreumdederunt Castra (SI.) sSanctorum et, cıyıtatem ıllam perdılectam.
[Dr degressus-est (verb. desursum-gressus-est) 19N1S a-<super>caelo et
comediıt illos Et daemon, quı1 (—+ uq7) decıplebat ıLlos, incıdıt (aO0r.) (verb.
cecıdıt-ın) in-stagnum iıllud 19N1S et, sulphurıs, ubı fuerunt183 best]ja ]la
et, falsus-propheta et LOTquUeENTUT dıe et, nocte (praed.) de-aeternıitate usque|
a aqeternıtatem. 11 Kt 1dı thronum Magl uh album et sedentem
ıllum, a) CWUS OTe fugıt mnerf. verb. fuglens operata-est DASS. terra
et caelum, et, locus NO  > ınventus-est, ıllıs 19 Kt 1dı MOTtUOS, tantes
throno 1lo Kit lıbrı aperti-sunt et alıus lıber apertus-est, qu1 est vıtae. Kt
<e>1udıcatı-sunt mortul scr1pt1s ıllıs 1n hlıbrıs ıllıs secundum

13 Kit commodavıt dedıt) MOTtUOS, Qquı1 unerunt 1n ıllo,
et, 1NOT5S et iınfernum commodaverunt PE ederunt) MOTTLUOS, qu1 unerunt
ınter ıllos Pn ın ıllıs) et, <e>1udıcatı-sunt (SgI.) sıngulı (SgI.) secundum
S11  D eorum). 14 Kit INOTS et infernum incıderunt (verb cecıderunt-ın)
in-stagnum Iud LONIS, Haec INOTS secunda est stagnum ıllud 19N18. 15 KEt
quı QUOQUE 1O  > inventus-est ın-hbro 1lo vıtae scr1ıptus, incıdıt (verb cecıdıt-
in)184 in-stagnum iıllud 19N1S.

21,1 Kit 1dı caelum et terram qu1a prımum ıllud caelum
et, prıma LerTra praeterlerunt, et INaIfe 1am-non est, Kit; eıyvıtatem ıllam
anctam lerusalem (1erusale&mı) v1d1, desceendentem aAr <  >..
caelo P a) Deo, praeparatam, s1cut SDONSAaI adornatam ad < versus >
marıtum SUuUumn Mr audıvı Maghanı a-<super>caelo, QUAaC loque-
batur Kcce heredıtas habıtatıo) De1 (312° homınıbus. et, <per>habı-
tabıt W ıllıs, et, 1111185 erunt populus e1US, et Jlie Deus 1pse heres P s 1ncola,)
erıt ınter ıLLos Et |(ex |termınabıt OMNNEIN (+ VE) lacrımam oculıs
et 11NOTS non-1am (non amphıus) er1t, NEeC luctus, NeCcC clamor, NeCcC dolor, qula
prıma ıll praeterierunt. Dıxıt sedens Jle thronum Kcce OINNe

( + vVE) novum-facı1o. Kt dıxıt Descrıbe, quon1am 42eC verba ıdelıa et
era Del sunt KEit dıxıt mıhı Factus-sum (verb. operatus-sum DAaSS. eg0186
An (anı TO aADa) et, Ho@& I! T'O w), ınıtıum et termınus. Kıg0 asitient]
tradam dabo) fonte 1lo vıvae gratıs. (Ju1 vıcerıt, tradam
dabo) Il hoc OINNe et 67© el (verb. ad-eum) Deus, et He erıt, mıh1 (verb
ad-me) fıllus Timidıis (verb timentıbus adı verb.) autem et ineredulıs
et, peccatorıbus et despicıbılıbus et homıicıdıs et fornıcatorıbus et veneficıs

180 illos (Sg.) 181 et ad-bellum 182 MAaTIıS 153 fuıt 184 INnC1-
derunt 185 lle AT 1586 CDO
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et iıdolorum-ministris et omnıbus mendacıbus, portio er1ıt in-Stagno
1lo 1gne et sulphure conflagrante, quod est 1HNOTS 1lla187 secunda.. Kt venıt
NUusS septem ıllıs Angelıs, qu1 ( —+ 4M0) habebant18ss septem illos189 d1iscos
PE phıalas) plenos peI vulneratiıones E plagas) ıllas postremas, et loque-
batur et dıxıt mıhı Venl,; et ostendam t1bı muherem ıllam, SPONSam
Agnı. 10 I abduxıt spirıtu ın-montem excelsum et Mag um et ostendıt
mıhı eıyıtatem sanctam Terusalem (1erusalemı), deseendentem Ö z  >-
caelo a) Deo 11 KEt habebat glor1am De1 IucernarTe e1IuUSs sımıle fant
lapıdı honesto pretiato) sıicut lapıdı 1aspldı, crystallı-typo (verb.-notae).
19 Kt habebat (verb. saepem) Maghuh et excelsum et POTtas duo-
decım et, nomına coll. scr1ıpta (Sg.) QUAaE SUNT (SI.) nomına coll. ılıorum
Israel. 13 Z AD S ortu-solıs gern_)l90 portae Lres et ab->austro gen_)19].
tres et ab-aquıilone (aOl.) tres et ah-occasu-solis192 tres 14 Kt (verb.
saepes) Jle civıtatıs habebat duodecım fundamenta et, ]la duodecım
nomına (nl.) duodecım ıLllorum193 Apostolorum Agnı 15 Kit qu1 ( + v90)
loquebatur habebat (verb. modulum) arundınem AUTCAaMN,
ut-forte emetiretur eıyvıtatem ıllam et portas eIUS et (verb. saepes)
e1uS194. 16 IDir cıyvıtas Jla quadrata esSt; et longıtudo eE1IUS atıcudo Kit eINEN-

SUS-EST, eiyıtatem ıl lam arundıne 1la iın-duodecım miıllhıa stadıa (Sg.) Duode-
C1mM longıtudo et atıtudo et altıtudo eE1IUS aequalıa Sunt. 17 Kt (verb.
saepes) e1Us centum quadragınta et quattuor eubıta (SI.) mensura (verb.
modulo) hominıs, QUAaC est, Angels. I8 40 fuıt [ ad Jaequatio CoOoNstructa M
construction1s) MUurı (verb. saep1s) e1uUSs 1aspls et Cıvıtas 11L Sanctum

mundum), sımıle vıtro sancto ! mundo) 19 Kit fundamenta MUurı
(verb. saep1s) Oomn1ı lapıde honesto JE pretiato) adornata. KFundamentum
prımum 1aSp1S, secundum sapphırus, ertium calcedonıus, quartum SMAarag-
dus, quıntum SardonyX, SEeEXtUuUM Sardıus, septimum chrysoliıthus (verb.
aurılapıs), octavyıum beryllus, topazlus, decımum Chrysoprasus,
undecımum hyacınthus, duodecımum amethystus. 2 Kt duodecım ıllae
portae unerunt duodecım margarıtae, sıngula faınt ad-unam et a -

alteram) margarıtam sıngulae portae unerunt PEr sıngulas
margarıtas). [Dir VICUS platea) ceiıvıtatıs ıllıus AUTUMN sanctum 11UN-

dum) et vitrum splendiıdum. DA Kit templum 110  a 1dı merf. iınter ıllam
1n ılla), qul1a Dominus Deus, prehendens P — N TAVTOKPATWP),

templum el (verb. ad-eum) est et Agnus Jle Kt eiıyvıtatı Il 1O  - necesse-est
sol aut luna ut-lumınare, qula glorıa Del iıllumınavıt ıllam, et ucerna el
(verb. ad-eum)195 est Agnus Jle Kit ambulabunt gentiues Gentes)
lumiıne e1us, et terrae glor1am et honorem gentilium Gentium)
187 Ila 188 habebat 189 illos A+B+t+ 190 ab-oriente 191 ab-austro
ME 192 ab-ocecidente ATGE: 193 Ilorum B+C0+ 194 et, 1US ET
195ejus
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el (verb. ad-eam) accıplent. Kit portae e1IUS 1NON praecludentur dıe, qula
NO  54 1bı 1O  - er1t. KEt accıpıent glor1am et honorem gentilıum Gentium)
1b1, ut-forte intrent. DT Kit NO  a} intrabıt 1bı OINNe (+ VE) ınqguinatum et O DE-
TatOr ma et mendacıloquentıae E Z mendacı1), at N1S1) ser1ptı Il in-hbro
illo vıtae Agnı.

221 Kit mıhı-ostendıit flumen NUumn vıtae splendıdum sıcut CI YS-
tallum, prodıens WE procedens) throno De1 et Agnı. Inter latıtudınem
iıllıus eivıtatıs et, flumınıs iıllıus hınec196 et, ultro hıgnum vıtae, proferens
duodecım Tuctus (S9.), in-omnıbus mensıbus commodans E reddens)
SUuUuM ıllum iructum, et foha 111l ıllıus arborıs ad-sanabiıle RE ad sanıtatem)
gentilıum Gentium). Kit Omnı1ıs maledıect1io0 NO  - er1ıt197 1D1, et thronus
Jle De1 et Agnı ın ıll er1t, et SeTVI e1uUs mıinıstrabunt Il (dat.) Et videbunt

Wa vultum) e1USs et e1usS rontes Kt NOX 1O.  a er1ıt
1D1, et 110  S necessarıum (verb. usuale Jerıt Iumen et sol, quı1a Dominus Deus
ıllumınabıt ıllos, et <per>regnabunt de-aeternıitate usque| ad getern1-
atem. Kt dıxıt mıh1 Haec verba fıdelha et era sunt, et, Dominus spirıtuum
prophetarum mısıt Angelum SUUum ostendere term.), quıd (+A- vM7) uturum
(fıendum) est Il oportet f1er1) cıto. Kit 6CCce ven10 cıto. Beatus esSt,
quı conversabıt verba prophetiae hulus hıbrı Et CQO, loannes (10vane),
quı audıebam et spectabam hoc OMMNE, et quando audıvı (aor.) et quando
v1ldl1, conc1ıdı P cec1d1) ad-adorandum pedıbus Angelı ıllıus, qu1.
mıhı-ostendebat aeC Et dıxıt mı1ıhı ıde N} qula tecum SEeTVUS Su
et CUu fratrıbus tuıs prophetis et |cum 118] quı <per>custodıent verba
hunus hıbrı Deum adora. Kt dıxıt mıhı Ne obsıgnes verba prophetiae
hulus hıbrı, qula temPus est, 11 Inıustus Jle inıuste-agat (2MPD.)

D adhuc), et ınquınatus ınquınet POITO, et lustus 1ustit1iam operetur
(zmp 9 et SanNnCtus Jle SAaNCTLUS fıat (verb. operetur DASS. 19 Et
eCGce enNn10 cıto et ([NEeTtTces 1Nne2a rependere (term. reddere) SIN-
gulo W UN1cu1QuUe) sicut OPDUS e1US er1ıt. 13 Kıgo Suüu An (anı O dADa)
et Ho TO w), prımus et postremus, inıtıum et termınus. 14 Beatı SUnNT,
qu1 operabuntur mandata e1uS, u% a1t potestas lıgnum ıllud
vıtae, et DETI PpOrTtas illas intrent ad-eivyıtatem. 15 FHKoras fOT1S) erun
inqgumatı et veneficı et, ornıcatores et homocıdae et, ıdolorum-mmistrı
et Omnı1s dılıgens et, facıens (verb. operator) mendacıloquentiam (gen.) 16 Kıgo,
lesus 1eSu), mi1sı Angelum MEUM, ut ESTELUT hoc OMmMMnNe vobıs in-ecclesns,
Kıgo S11l radıx et generatıo gyeNUS) Davıd (davıt’ısı), stella (varskulavı)!?®
splendıda matutına (verb. INane gen.) 17 Kit spirıtus et, SPONSa loquuntur :
Ven1! Kt Qquı audıerıt, dıcat vMP.) Veniı1l99 ! Et quı sıtıet, venlat (zmp.)

196 hinc 197 fuit A+G+ 198 stella. (maskulavi) 199 venlat MD
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QqUuı vult (term )200 ıllam STatlSs 18 Testor CDO ad-
qul audıet verba prophetiae hulus hıbrı S1 1Q1bUr

qu18201 achecerıt aeCc adıclat (2MP.) Deus ıllum vulneratıones
OE plagas) illas QUAaC scr1Ptae*0? sunt hoc lıbro 19 KEt S] 191CUr quis*”
dımınuerıt verba hıbrı hu1us prophetiae dımınuat (1MP.) Deus portionem
e1IUSs lıgno Ho vıitae et, ecıyvıtate Ila sancta Q UL Sscr1pt quae scr1pta
Sunt ın-hoc lıbro Loquıtur Q UL ESTAaTLUur hoc Utique cıto ! Utique
eNl Domine lesu ! Z Gratja Domiainı n OsStr12093 lesu Christı (k’rıstes1)204
Cu omnıbus SaNnCctlS Amen

Nun schlıesst siıch dıe Kollatıon dıeser etzten sechs Kapıtel

17,1 KL €’)\0'.Ä7) TEV loquebatur (0om et) B+ Ar syph
77)5 KaOnNLEVNS 8Civa QUAaC sedet syPh Ar

179 ATOLKOUVTE TV VV heredes P SE incolae) terrae syph ALr

3 ELS EPT)[JLOV T Spırıtu desertum (ad desertum B+) Stel-
lung syph ALr

CUul exstıiterunt M QUaE habebat syph ArEXOV
17,4 7V mEPLÖEBANLEVN vestita erat Ar vestita erat syph 15-

S erat vestita
EXOUOG XPUGOUV d et habebat

et exsıstıtnıbus (ın INanu B+) calıcem AUTI ME aureum) vgl syPh
e1 calıx AUuTI e1IUSs

17,5 ETT. MHETOTOV Tontem eIUS syPph AaArIN

fronte e1IUS

17,6 wEIVOoVOAaV TO LeLLOTOS ebriam (QLWATL) yph
ATr (ex sanguıne)
LÖ (UV T7 Oadua MEVO ıllam |ad |mıratione
vgl syph admıratıone ( U 1ıdı ıllam Ar videns
ıllam admıratıone ACC.)
8L0. s187 ad quıd syph a quıd Arı

EYV' I CgO annuntıabo syPh Arn

17,8 UTAayVEL abıre (vumayeırV) Ar syph
EVPOTTOL o  &© qQqUOTUM NOINLNa coll. 1O  - scr1pta sunt
syPh ALr

ETT  e ıß ALOV 1ıbro — syph ALIN

BAETOVTWwWV quando spectabunt; vgl syPh Q UL spectan Il fut.)
BAeTOvTES) ALı quam vıdebas)

200 accıplat (2MD — 201 alıquıs quidam) + 202 descriptae 203 nostrı
204 (k”ristesi) A+B+
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”„”o 6’)’)plf0'V OTL  L CS qula funt bestia syph AL

KL 7T(1pé0"1'0„!. et venıet syPh Ar (et est).
17,9 EXOUV Qu1 habebit syPh AL (quı habet)

OTTOU  . VUvY) K('i,0')']TU.L ET LÜT OV QUOS muher sedet lat

Vulgata P aa ') syph AL

17,10 ELS äUTL'V et NUS est syPh AaAr

AAAOS et alıus ılle ; vgl Ar et NUS PE alıus) Jle
1715 VVWLNV voluntatem syPh AL 1

17,14 ß(1.0'!.)\€1)3 BagıAÄEwV TCX re  I Cr syPh A -

17,15 A  EyveEL dıxıt syPh Arl (gegen manche »).
&D TOPVN KCi0'Y]T(LL ArIL syph,

(om et17,16 KL NPNLOLEVNV TOLNTOVOLV QUTNV KOLL YULVNV
syph arm) COorruptam et nudam acıent ıllam syph Ar

(nach der Ausgabe VO  S Murad Jerusalem 1905 Zohrab).
0'(iPKU.S‘ Carnes syph Ar

voluntatem S Nal17,17 TNV VVWLUNV OQOUTOU.. ALOLV VVOLLNV
voluntatem syPh ; vgl ATı Nanl voluntatem (0om volun-
atem e1us).

QUAaC habet rTESNUM syph Ar17,15 EYOUOC B(IO'LÄ€{(I.V
ETTL  w  Z TWV ßCLO'LÄé(L)V TNS YNS terram syph AI

18,1 EXOVTA Qquı1 habebat syPh ArCILL.

18,2 EV LOXUPA DwVY) OCe ın O0OCe syph ALr

A  EYVWV quon1am |I Doppelpunkt); A  EYVWV syph Ar (lo
quendo)
ä7T€O'€V ETECEV cecıdıt Ar syph,

18,6 TL ÖLTAGC KTa z G EpPYaO QUTNS bıpartıtum Ilud (+ e1uUs Bt+)
sıcut 1la (ws KL QUTY)) operata-est eti secundum
e1US ; SCHT.. et syPph AIl

18,8 KL mEvOos luctus; KL syph ALr

18,12 OKEUVOS EK EUAOU Vas lıgnı syph AL

18,13 KL ;:7T7T(1)V KL DEÖGV KL TWUATWV et equı et CUTTUS et Carnes

L,

18,14 AOUTAa EUONTOVOLV invenles M armı, vgl Sypn vıdebıis) 2eC
omn1a (gegen syph arm).

18,15 K. ac'ovres KL mEevOOoÜvrTES : et lebunt et, lugebunt syPh AT

18,16 AEVOVTES 6 dıcent; vgl syPh et dıcentes ED dıcent) Ar

OUCOQL OUCOAQL Va OUaL vae® syPh AL

18,17 KL TTALS KußepVnNTNS SsyP» Ar

KL TTLS EL  “  S TOI7TOV 77Äe'wv et Omnıs [qu1sque|
coll.) (om ETTL  w  Z TOTOV) vgl syph et ambu-

1a n ın navıbus ad loca AL
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18,18 KL é';cpalov BAETOVTES et spectabant (om EKPACOV) syph AaLIN

Äé’}/OVTES‘ et, loquebantur; vgl sypPh et loquentes PE loquebantur)
ALr (loquendo).

OLOLG est sımılıs syPph ALrn

18,19 KÄGQLOVTES KL mEvOOoÖvTES cum-fletu et eum-Iuetu ALIN SsyPh,
18,20 KL OL L yLOL KL OL Ci7T(SO'TO OU et sanctı Apostoli (Kal OL

0 ATOTTOAOL) AL syPph,
18,23 OU MN Avn EV COL ETL  N Z 110  - amphıus) vıdebıtur intra PE 1n)

te ; vgl syph 110  e videbitur t1bı un: AUIN 1O  S amphus apparebıt
ın te

18,24 AL sangulnes (ALLATO) sypPh AL

19,1 AeyOovTwV qu1 loquebantur ; vgl syPph qu1 Joquentes loquebantur)
AL

aa)7'77p:fa vıyıfıcatıo syPh AL

19,2 aANOwai KAaL 8l:Kabab cum-verıtate et eum-1ustitia sunt SUnt
ALTIN syph,

EEEÖLKNTEV quaesıvıt syph Y vgl Arl quaesıvıt vindıctam.
19,4 AEVOVTES et dıxerunt ; vgl syPh et dıeunt nart ALr (dıcendo).
19,5 Aeyovoa YUAaE loquebatur syPh nart ar

19,6 AEyVOVTLOV quı loquebantur SyPh Dart Ar
19,7 TNV OOEAV QUT W I1ı an e1) glor1am syPh arm

19,9 EyveL dıxıt ; vgl dixerunt syPph (arm dıcebat),
UWAKAPLOL, beatı SN ALIN (vgl syPh-sunt).
OL ELS T'O ÖETLTVOV TOU yaf‚u‚ov TOU QOVLOU K€K)\7„‚LéVOL vocatı In
cenatıonem a cenam) 1l 1lam (om TO  S syph arm) ;
Stellung VO  a vocatı ALIN syPh,
Aeyveı dıxıt syPph ALr

19,10 Aeyeı dixı% syPh AL

0'15V80U)\05‘ tecum SerVus syPh ALr

19,11 TOV OUPAVOV NVEWYLEVOV caelos apertos; vgl AL DL.t
KCLÄO'UCLLEVOS‘ vocabatur syph ALl

19,12 OL ooOaAuOL ei ocuhı ALIN SyPh,
äwa (‚)IVOIU‚(I VYEYPAlLEVOV : QUasS scr1pta fuerunt nomına (cOo
et ser1ptum (OoVvouUaTa VEVYPOALULLEVO KL V  C VEYPALMEVOV)

syPph arm

19,14 T OTPATEULATA ”L EV TW 0UVPAVÖ syPh
ACM,

exercıtüs e]
LITTTOLS syph arn

6UooıwvoV AEUKOV Kalapov byssıs albıs et splendıdıs
Ar SsyPh,

19,15 EKTOPEVETAL prodıbat ar ; vgl sypPh prodıens nart. umMPF.
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oE&eta (+ ÖUOTOLOS) (verb. bısoralıs) aCUtUSs syh (harclen-
s1s !) syph Ar

19,16 EVEL VEypPAMLEVOV est ser1ıptum syph AaArl

19,17 bA  EVA ayyeAoV angelum (om EVa) syPh (alıum angelum)
Ar (alıum angelum).
EV TW NALW solem Ar syPph,
KL EKPAEEV EV DwWVY) WEVAAN A  EYwV et (0om é'lcpaéeu EV Dwv) WEYAAN)
loquebatur syph ALn

EV II‚EO'O'UP(I.V'Y;].LG.’TL 1n caelo syPh AL

ELS T O dEtTVOV TO MEYVO TOU DeoÖ in-cenam nı Del ATr

SsyPh,
19,18 illos syPphTWWOV KG,6'Y„Lé'V(L)V ET QUTWV

AI

19,20 7TOL'T;O'GS TL ONLELC €,VCL,)'ITLOV AUTOÜD quı operatus-est Ilo
S19Na) syph ALn

TOUS AaßovTtas ıllos Qu1 acceperunt syPh ALr

COVTES et Il syPh arm) ut-vıvı syph (om V1VI) ; vgl ALr

1V1
19,21 TOU KaOnuıEVOUV M  D TOU LATTTOU iıllum sedentıs

syph AL

20. äXOV’TG, e habebat Ar SyPh,
20,2 OATAVAS et quı decıpıt mundum T AÄQVOWV TV

OLKOULLEVT)V oANV) syph arın

20,3 äKÄ€LO’E'V praeclusıt 1anuam syPh Ar

20,5 OL ÄOL7TO;„ T OOV VEKPÖV et Kal) a,l11 iıllı mortul syph ArIN

k  LUTN aeCc est syPh ALn

20,6 WAKAPLOS beatus est syPph Ar

EYX WV quı hab ebıt vgl SyPn qu1 habet (verb. exıstıt ıllı) und Ar

Quı habent.
20,7 OTOV TEAECON T XLALO ETN post mıiılle illos (wEeTa XL)\LQ. ET7))

Ar  S syPh,
20,8 eOvN T gentes QUaC Sunt syph Ar

20,9 Mu  e TO TAÄCQTOS latıtudınem syph Ar

(1LTT' TO  S Oeovu syPph ATı

20,10 TAÄQGVOV quı decıplebat ALr syPh,
s  ”7TOU KAaL ubı uerunt |! erant; funt erat U+) 7 vgl AT erat

syph,
ELS TOUS ALÖVAS TWWOV QLWOVAWV syph Ar

20,12 V€KPOÜS TOUS ‚bL€')/CI)\O'US' KL TOUS MLKPOUS syPh AaAr

20,13 TOUS EV QÜTY) quı uerunt In 1lo syPh AT

TOUS EV QUTOLS Qu1 fu n inter illos In ıLlıs) syPh Ar
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21,3 )\€')/O‘UIO"T]S QUAaC loquebatur syPh AL

AaoL AUTOD EoovrTaL erunt populus e1IuUs syph ALr

AUTOS 0€05‘ MET QÜTOV äÜTG„L Jle Deus 1pse heres . ıncola)
erıt inter LLL0s8 ; vgl sypPh ıpse Deus Cu. eIs und AT hıe Deus e1s.
OUK äG'TCLL Erı21,4 syph AL

21,5 KL E IITEV dixıt (om et) syph ALr

KOALVO TTO LW TAVTAa OINNe VE E omn18) novum-facıo syph
Arı

A  EvVeEL dıxıt syph AT

aAnIwvoL era Del (+ TO  S Oeov) syPh AL

‚6 EVWwW TO aADa KL TO »” factus-sım CDO (0om CO U+) anl et, ho&
(vgl. syph CDO Alaph et CO 'T’aw ALrIN factus-sum CO alpha
et OW.)

21,7 K>\'J7POVO}L'Y;O’EL TAUTA dabo Ilı (Ö0wWTw (LUT U TAUTA)
syph (heredıtabıt haec); vgl AL heredıitabıt hoc OL H®©

21,8 (1‚.7TL/(TTOLS‘ ineredulıs et peccatorıbus (+ KaL AULAPTWAÄOLS) syPh
AL

”O LEPOS QÜTOV port1i0 erıtgegen syPh ..l- AL

T KC!.LO,LL€G/'Z') TMUPL KL 0€L(‚() ıgne et sulphure f 1 Z
syph ALrn

21 ‚9 T QV EXOVTWV quı habebant (habebat U+) ALr Qqu1 habebant
vgl syPh QUOS exsıstıit.
T' UIV WT TANYOV T QWOV EOYATWV peI (om septem) plagas ıllas postre-
11125 syPh ALIN

EYVWV et dıxıt mıhı syPh vgl ALn e% dieit
ÖEDpO enı syPph AL

ÖELEW 61 ostendam syPh alr

21121 äXO'UO'O.V et habebat syPh AI

OMOLOS sımıle faıt syPph Ar

erant.2412 EYOUTal et, habebat: vgl syPph et exsıtıt el und AaAr

Eyovcoa? (om habebat) vgl syPph exsıstıit e1 und Ar habebat.
KAaLl P  \ TOLS TUAÄOQOUL ayyEAovs ÖmMÖEKEa KL TOLS 7T‘UÄ(‚UO'LV
G}/'}IE)\OUS ÖwWÖEKa sypPh AL

2113 mUAGVES?, mUAQVESS, mTUAGQVES‘ syph AL

21,14 é'X(A)V habebat syph P

DewmeALOUS ÖOÖEKAa fundamenta syPh AL

21,15 KAaL TO TELXOS QUTNS et, (verb. saepes) elUs AÄ+ ALIN

syPh Ka TELXOS B+CU+
KELTAL eTat21,16 est syph vgl Ar

ETTL OTAÖLWGOV ÖWÖEKAa XL/\L(.£8(.()V in-duodecım mıllıa stadıa ;
vgl syPph duodecım miılhıa stadıa und arn duodecım miılha stadıa.

TO UNKOS duodecım (!) longıtudo syph Ar
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24,17 KL ELETPNTEV TO TELXOS et (0m EWETPNTEV) syph
Ar

21,18 KL TV et iult ; vgl Ar et erat syph (om nV)
21,19 TOU TELYOUS TNS 7TO/Ä€(L)S‘ MUurı (om TNS TOAEWS) syph Ar

Ar21,21 ÖmÖdEKa UAPYAaPLTAL uerunt duodecım margarıtae ; vgl
et, syph,

‚22 VaOS QUTYS templum el (verb. ad-eum); vgl AI templum eTrat
1n syPph,

21 ‚29 LVL (}SG[V(DO'LV QUTY ut-lumınare syPh ALr

vgl Arl UuCcCernaAUyYVOS QUTNS ucerna l (verb ad-eum 4+B+
ın syPh, ucerna e1uUs (}

honorem‚24 QSéPOUO'L'V TNV Ö  OCOV AUTOV ELS QUTYV gloriam e ( —-
KaLl TLUNV) gentium ad-eam (el) accıpıent syph A,

OUK EOTAL EKEL21 ‚29 1Da 11011 er1ıt syPh AL

21,26 ELS QUTNYV 1ıbı ut-forte intrent ( —+ LV ELgeAQwoıV) syPh A

‚27 ELS QÜTNV ı bı syph Arın

221 7TOT'O„LL6V flumen uu IAn (Semitismus !) syPph Ar

22,2 EvtTEeDOEV KL EKEWEV 1NC et, TO syPh Ar

KOPTOUS ÖmÖdEKa duodecım rTuctus syPh Ar

KTa UNVO EKOAOTOV 1n omnıbus mensıbus syPh Ar

ia NO er1t.223 r  ETL ı bı EKEL syph (non er1t 1010 vgl ArCIN.

22,4 MNv  R TWOV LLET WT WV Tontes syPh ALr

22:5 ETL  N 1ıbı EKEL SyPn arm).
éXOUO'LV VXPELAV DwTOS AUXVOU KL (ß(.L)TOS‘ NALOU necessarıum D
10nenNn et, ao] (Verkürzung ! syph Ar

22,6 aANOwvoL sSunt (Sem1tı1smus) syph ALr

22,7 ,lL(1deLOS TNPUOV beatus est qu1 conservabıt syPph AL

TOU BıßALov TOUTOU huıus hıbrı (Umstellung !) syph Ar

22,8 AKOUVWmOVU KL BAETWV TAOUTA Qu1 audıeb et, spectab
OoOMN vgl AaArl audıvı et spectavı hoc OM Nne und syph quı
audıvı et spectavı 2eC
TOU ÖELKVÜOVTOS ALOC Qu1 m1ıh1-0 (Stellung syPph

Aarm, syPh Partızıp, Ar Imperfekt !
22,9 EeyveEL dıxıt syPh AL

OUVOOUVAOS COU ELLLL KL TV QÖEAOOV GO  S T ODV 7'rpod>771'&31/ ecum
SETVUS SM et COUu fratrıhus tu1ıs prophetis syPh Ar

TOOV TNPOUVTWV TOUS AOyovs TOU GißALOU 70 U,‘T'O‘U |cum 118 | qu1
custodıent (Tfut AaLI, vgl SsyPh ; DATL. fut.) verba huıus hıbrı
(Stellung unbelegbar !)

22,10 A  EyveEL dıxıt syph ALIN.

TOU BıßALovu TOI;'TOU hu1lıus hlıbrı (Stellung unbelegbar
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2212 EOTLV OQ@UTOU e1us erıt sypPh Arn

2213 (vgl. 21,6) EV W TO Ada KAaL ”O DA CO u anl et ho@6 (vgl. syPh
CO ap et, Taw) Ar CO ® IL alpha et,

22,14 ‚L(1K(ipl.0b OL TAÄUVOVTES TAS OTOACQS LÜTOV hbeatı sunt qu1 a..
BÜUnNtNnT mandata eIUS OL TOLOUVTES TALS EVTOAGS QUTOU) syph
(Partızıp !) ArIN (Präsens !)

22.15 ECW  k OL KU‚VES forıs erunt ınquınati; vgl ALIN sed exıbunt fiut!
foras und syPh SCOTrTLTAaNnteEes foras.

2216 WAPTUPNTAL U /LLV TAUTAa ut ESTETLUT hoc OMLNEe syPh Ar

7rpw'c'vög matutını (Semitismus) syPh Arn

Z AKOUVWOV Qu1 audcıerıt ( fut 168 fut { vgl SsyP3 (nart. fut.)
T Präsens).

OUYÖV quı1 161e6: vgl syPh part. fut.) Ar (Präsens).
AaQßBETWwW aCccıpere A+ ( T Lücke); accıpıet (
VOWP CwNs ıllam vıyam syPh AL

22,18 "TAVTL TU AKOVOVTL ad < versus > Qu1 audıet syph AL

BıßALOv 'TOU,‘TOU Aul uSs hıbrı syPh AL

TAaS VEYPAULLEVAS QUAaC scr1ıpta S1NT syPh ALINn

EV TW BıßALw TOUTW ın-hoc lıbro syPh Ar

22,19 TNS TPOONTELAS TAUTNS hu1lıus prophetiae gegen syPh AL

T WV VEYpPAlLLEVWV QUAaE scr1ıpta SUNT, syPph Ar

EV TW BißALw TO 'L;T(5.) 1n O€ lıbro syPh ALr

22,20 QLLUNV utıque (im gleichen Vers vorher für Val) AaArn amen)
und syph (Auslassung).

22.21 C KU/)I{O‘U Domuianı nostrı B+ (J+ syPh b « manche»;
nostr1 A

SYRISCH-ARMENISCHER KINFLUSS AUF DE  A GEORGISCHEN ÄPOKALYPSETEXT

Beı1l unseTeTr abschlıiessenden Gesamtwertung wollen WIT eınen strengen
Maßstah anlegen. Nur absolut sÄüichere Varıanten sollen berücksichtigt werden.
Grammatische Kıgentümlıchkeıten, W1e Auflösungen der Partızıpıen und
Kelatıvsätze, SOWI1e Wortumstellungen und Numeruswechsel, soweıt G1E
nıcht besonders charakterıistische Züge aufweısen, fallen : unter den Tisch
Ist, doch z.B das Voranstellen der Zahl und gleichzeıtıg der Sıngular des
gezählten Substantıvs (vgl. ZWanzıg Mark) typısch georgisch un:!
nıcht durch ırgend eıne Vorlage bedingt. Syrische und armenısche Varıanten
scheiden grundsätzlıch überall AaUS, S1e mıt den nıcht gerade seltenen
Varıanten des ori1echıschen Textes iıdentisch sind.
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Syrischer Eınfluss (der Phıloxeniıana)

1, Die sıch schon schlechtes Griechisch verratende Apposıtion
WAPTUS 7T[O'TOS TOPWTOTOKOS .. ä'pxwv wıird NUur VONN der syrısche

Version wlıedergegeben, wıe 941e 1M georgischen Apokalypsetext eT-

scheıint (a) Eeste ıdeli, primogenıto... princıpe. Der griechische Text
ist ja 1UTr durch eine aramäıische Vorlage erklärbar dıe aramäısche
Präposıtion 11eN OLTTO  w steht natürlich ohne Kasus, a lso 1mM scheinbaren
Nominatıv.
2,10 Das Präsens (lé€l.5‘ wırd VO syrıschen Perfekt Z Aorıst e1ım
(G(eorglıer, der auch w1e der Dyrer UXOTEIM u hest; dıe armeniısche Ver-
S10n hest; relınquebas UXOTeEeI

3,10 wırd der Genıitiv ETTAaEe S5Da EL TNS YNS LU VOL der syrısch-
georgıschen Version vertreten, nıcht VO  - der armenıschen ; dıe Bemer-
kung ber Ar INUSS lauten vgl AaArı 1n facıem terrae
.18 STAa des Infinıtivs . ayopacaı haben Dyrer und Georgier
Ar den Kınalsatz ut eINas

3,20 et ıntrabo STa blosses ELTEAEVTOLAL ist typısch semitisch ; deshafb
begegnet uns 1ın der syriısch-georgischen Überlieferung, nıcht a‚ber
e1im Armenıiner.

6.-1 D, 10,9 10,11 19,9b 19,10 22,9 22,10 dıxıt stafit
A  EyeEL hat, diesen Stellen L1UT dıe syrısch-georgische Tradıtion, Ja
meılstens auch dıe ateinısche Vulgata (3, 10,9 10,11 19,9b

22,9) dıe armenısche Vulgata
D, steht STa eOvovs der Plural (Aentibus direkt L1UT ın der syrıisch-
georgiıschen Überlieferung dıe armenısche Vulgata, dıe vielmehr
für AaOU KL eOvovs populo (G(enti1um hat

1 6,4 Das georgische 1NUS 1U STa aAANAOUS ist hergeleıtet VO  w dem
syrıschen Invicem, das eın Kontraktum AUuS 1US NUuUMN darstellt Das
armenısche invicem ist nıcht unmiıttelbar AUS dem Semitischen
abzuleıten.

15 An Z7Wel Stellen un 13,8) ist 1eTr 1m Syrischen Ww1e 1m (+e0r-
gischen dıe ede von den Bewohnern der Krde ». Zunächst ist das
’  a und der Fall Der Armenıler bringt aber ’‚  a W1e der
Grieche (0 KOATOLKOUVTES EL  w TNS yVNS) Partizıp mıt Präposıtion Qqu1
habıtantes SUnNnt ın eTTAa und NUur Ww1e der Syrer und Georgler
auch Substantıv mıt (+entiv und gehört eigentlıch damıt zum 114
Abschnitt (Syrisch-armenischer Kınfluss). 13,8 hat 11UT dıe syrısche
und georgische Version Bewohner der KErde », während dıe armenısche
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Vulgata sıch auf ıhre Art (quı habıtantes SuUunt PeT erram) äahnlıch W16

11 10a dem griechischen Text (OL KOLTOLKOUVTE ETT  e T7T)S5 VNS) anschlıiesst
17 14 19 KL WVAaL KALL BpovrTal Die umgekehrte Wortfolge et, ON1truaA

et, wırd VO der syrısch georgıschen Überlieferung dıe
armenısche bezeugt

18 14 13 Der typısch semiıtische Zusatz beatı (LAKAPLOL) SUunt der
georgischen Apokalypse wırd auch VO  — der Phıloxenilana dıe
armenısche (und lateınısche) Vulgata bejaht

19 16 wırd QSD9; &s TV YVYTIV SCHLEINSALLL VO der syrısch georgischen
Version terram terram der armenıschen (und ateın1-
schen) Vulgata geboten

20 17.5 (vgl 1O: 1} Ahnlıchen Charakter hat das Zeugn1s der Syrısch-
georgischen Übersetzung für ET  E WETOTTOV mı1 Tontem
e1IUS fronte eE1IUS der armenıschen (und atch der lateinıschen)
Vulgata

21 18 OKEUOS EUAOU Vas lgnı des Georglers wırd wıeder gestutz
VO  a der syrıschen Übersetzung gegenüber der armenıschen Vulgata
(vas l1gn0)

13 KL KAaL pE  8wv KL TOLOLT OV Dıe Nominatıve et CUQUL et
CUITUS et Carnes (syrısch COTDOTA !) werden wıeder VOoO  - der syrısch-
georgıschen Tradıtion gegenüber der armenıschen bestätigt

23 18 17 KL T ET  e AEWwWV et |quısque|]
ambulans (kollektiv ambulantes) der georgıschen
Apokalypse; letzteres (et S) findet siıch auch
syrıschen Text dıe armenısche Vulgata.
18 18 71L o QUAaC est, sımılıs des Georglers entspricht der
Phıloxenilana mı1t ıhrer Kopula dıe armenısche Version.

25 3 wırd Da Georgischen WI1e Syrischen mı1t viıdebıtur über-
wıeder dıe armenısche Tradıtion

(vgl 19) ET  A, WÄ(iTOS (20 9) Das georgische latıtudınem e_

scheıint auch der syrıschen Version (und der lateinısche Vulgata)
Gegensatz ZUT armenıschen Vulgata

D 1ST. dıe Wıedergabe VO  —> KAaTa TV EKOAOTOV m1t omnıbus
mensıbus syrısch georgische Tradıtion dıe armenısche Version
(vgl 19 26) Für DA ET  - en LLET OT OV begegnet unNns wıeder der
Syrısch--georgischen Überlieferung Tontes dıe armenısche
und lateinische) Vulgata.
‚I wırd dıe zugefügte Kopula esti (vgl 24) als typıscher
emıtismus auch VoNn der Phıloxenlana vertreten dıe armenısche
und lateinısche) Vulgata

Sonstige als Semitismen gekennzeichnete Lesarten wollen WIT nıcht
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einbeziehen auch vivıfıcatıo 110 un nıcht weıl WIT AUuS

der einzıgen uns zugänglichen syrıschen Versıon, der Phıloxenilana,
keine Belege bringen können.

1 Syrıisch-armenischer Eınfluses

Neben dem syrıschen meldet sıch auch das armenısche Element.
Be1 der Abhängigkeıt der armenıschen Version VON der syrıschen wırd

uns nıcht wundernehmen, ass 1MmM folgenden Ööfters (spät)syrısche
und armenısche Übersetzung and In and gehen.
Die SOS « Weckformel » O EYXWV OÜUS &KOUO'C£T(U omMmM nıcht wenıger alg
achtmal 1ın der Apokalypse VOTL (2 ( I1 17, 2 I, 6, 15 2 15 9)
Überall steht ın der syrıschen, georgıschen und armenıschen Version
der Plural A  ‚ der offensichtlich AUuS em semıtischen Sprachgebrauch
herzuleıten ist,
83,6 IVa (XCL; 7TL’O'COO'LV Der (+ebrauch des Infinıtıvs St9 elınes Fıinal-
I9 LZEeS ist 1m Syrischen och seltener al< 1M Armenischen. Hıer aber
steht be1 beıden W1e 1MmM Georgischen a |tuba| canendum.
9,4 ” _  \ TWWOV ‚U„€‘TC{)7TU)V TrTontes dıe Anfügung eınes
Personalsuffixes ist wıeder typısch syrısch und ist ohl VO  w} dort nıcht
1Ur VO (Qe0rg1erT, sondern auch VO Armenıler (SuUorum Su1s) iüber-
1OINLTIEN worden ; vgl lateinısche Vulgata ın frontıbus SU1S.

habıtatores terrae vgl } 15
11,14 LOOU et 6C6€6. Das semiıtische verbındende et VOT ECGcEe findet
sıch ın der syrısch-georgischen Überlieferung und ann sekundär In
der armenıschen (und lateınıschen) Vulgata

bellabant Wır fınden SDI; des substantıyıerten12L ‚— 770Äep„ficab
Infinıtıvs WI1Ie 1n der georgıschen auch In der armenıschen (contendebant !)
Ww1e€e In der lateinıschen Vulgata (proel1abantur) das Imperfekt, und
auch das aktıve Partızıp des Dyrers lJässt, sıch ımperfektisch deuten
13,4 20S OLLOLOS (vgl. 24) Qu1s CT sımılıs (gegen dıe lateinısche Vulgata)
ist typısch semiıtische Kopula und aUuSSeT VO Georgischen auch VO

Armeniıschen übernommen werden.
14,11 AvaßaLver Das Kuturum ascendet wırd klar bezeugt durch dıe
syrısch-georgische un! dıe armenısche Version (wıe auch durch dıe
lateinısche Vulgata).
157 DL  a  AN « Schale » (ebenso 16 L 3, r Ö, 10, 12, L7 E: 21; 9) ist
VON der syrısch-georgischen und VO armenıschen Text nıcht W1e 1n
der lateiınıschen Vulgata als Lehnwort (Phıala) übernommen worden,
sondern WIT fınden be1 allen dreıen eınen Ausdruck für Schüssel ».
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10 178 Das ungewöhnlıche ETTL T O BıßALOV wırd natürlıch W1e 1ın der SCOI-
georgischen Apokalypse auch VO Dyrer und Armenıler (desgleichen
VOIN der lateinıschen Vulgata) mıt 1ın lıbro wlıedergegeben.

11 (vgl. 5) ELS é,O'TLV 1710 Abermals begegnet uns eın AUuS dem SeM11-
tischen Sprachgefühl entstammendes e 1NUS est In der syrısch-geor-
gıschen und armenıschen Versıion.

12 1713 17 annn eın Zarfall se1n, ass VYVOLN eım Dyrer und Georgler
W1€e eım Armenıler durch voluntas Trsetzt wıird. Das syrısche voluntas
ist schon deshalb das ursprünglıchere, weıl 1m Gegensatz ZU ArT-
menıschen och dıe Nebenbedeutung beneplacıtum hat (vgl. lat. Vulgata
LEL quod placıtum est)

13 145 Das uns AaAUS 6ff schon bekannte Perfekt dıxıt, für Ä€'}/EL wırd
hler AUSSeT 1m Syrisch-Georgischen auch 1m Armenıschen (georgisch
un armenısch 1Ur a ls Aorıst möglıch) ANSCHOMMEN,
O2 wırd das schwıerıge EEEÖLKNTEV (lat. Vulgata vindıcavıt) ın der
syrıschen Versıon mıt quaesıvıt wıedergegeben un! 1ın der offen bar davon
abhängıgen armenıschen Version mıt quaesıvıt vındıctam ach
dem Griechischen verdeutlicht Der Georgler setzte STAa einfaches

des Syrers eın stärkeres conquırere !
15 19,9 I.LG‚deLOL beatı SN Diıe typısch semıtische Krweıterung mıt

der Kopula SuUunt orelft 1eTr VO  - der hıloxenı1ana 1M Gegensatz
I, auch autf dıe armenısche Version ber un bestätigt damıt dıe

georgische Korm beatı SUunNnt, (gegen dıe lateimnısche Vulgata !)
16 (vgl. 29) /.L(1deb05‘ (20,6) beatus Q mıt zusätzlicher Kopula erscheınt

ın der syrısch-georgischen WwW1e ın der armenıschen Überlieferung.
17 (vgl. 6-12) A  EeyeL 21,50) dıxiıi% Das Perfekt steht sowohl 1ın der

syrısch-georgischen WwW1e ın der armenıschen Version, freılıch ı1n letzterer
mıt dem Zusatz a(d-me m1h1) auch dıe lateinısche Vulgata hest
dıxıt m1h1).
Z 1bı für ELS QLUTYV ist höchstwahrschemlıch VO  s der syrıschen
Überlieferung her ıIn dıe georgische und armenısche Versıion hıneinge-
kommen.

19 22,21 KUP[OU Domiainı 1; typıscher Semitismus. Freıilich
bringen ıh neben der Phıloxenlana TEULT: georgısche Apokalypsehand-
schrıften ( * U+) und VOIl der armenıschen Vulgata 1UFL manche »,
dıe aber zumeılst wertvollen en Text bezeugen.

H4 Armenıscher Eınfluss

EKs bleibt eın Rest, der 1U teilweıse sem1ıtischer Herkunft se1n dürfte
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und somıiıt doch 1Ur dıe armenısche Vulgata a ls erfassbaren Zeugen
des georgıschen Textes präsentieren annn
1,6 TW EW KAaL 7T(1.Tpl: aAUTOÜ De1 et, Patrıs Sul Statt Datıv STE.
hıer, Possessıyvpronomen klar erkennbar (beım Substantıv ist der
Genıtiv gleich dem Datıv), der (+en1t1v Del et Patrıs S11 W1e 1m
Georgischen das Syrische
1,14 fınden WIT das semi1tisch anmutende e% dıe syrısche
Übersetzung.
6,16 Das Imperfekt Joquebantur AEVOoUOLV (und dıeunt der
lateinıschen ulgata ıst, vielleicht auch 1mMm syrıschen Partizıp dicentes
erhalten.
9 EK TAVTOS eOvous Der Plural omnıbus Gentibus wırd Von der
armenıschen Version mıt der georgischen (und der lat Vulgata) VeL_-

treten dıe Phıloxenlana.
112 TW de  w NILÖV De1 nostr1. Wıe 16 erscheınt wıeder der (J+enitiv
( + Possessıypronomen !) Sa des Datıvs WwW1e 1m Georgischen dıe
syrısche Versıon.

6.10,8 Die Verwendung VO  - arıda S5Da Y könnte auf syrıschen Ursprung
hınweısen ; dıe Phıloxenlana kennt aber 1Ur erTTa
12,10 13 eBANON desuper-cecıdıt. Typisch armenısch ist dıe Ver-
wendung VO.  o ecıdıt für eBANON (lat Vulgata projectus) 1m Kınklang
mıt der georgischen Version 1 Gegensatz Z 18 syrıschen (1actus-est).
13,12 TOUS EV QUTY) KOATOLKOUVTAS Innn es incolas e1us. Auffählig ist
der Krsatz VO  e EV QUTY) mıt Partızıp durch Substantıv e1US;
das Ur dıe armenısche Vulgata mıt der georgıschen Apokalypse
den syrıschen Text bringt
14,15 OTL  T eENpavÖN ei exarult. ıe Verwendung VON et S59 qul1a
ergıbt wıeder einen Alleingang VO  S Georgier und Armenıler dıe
Phıloxenlana.
19,3 0(1‘U]‚LCLO’T(£ .. aAndıval Zweımal haben WIT 1eTr dıe als Semi1utismus

wertende zusätzliche Kopula sunt) mırabılıa bzw sSunt, ın
der armenıschen und georgischen Version (Ssowı1e der lat Vulgata),
nıcht aber 1n der Phıloxenlana. Trotzdem ist eın armenıscher Eınfluss
auf dıe KEuthymıius-Apokalypse wen1g wahrscheinlich ; enn dıe lat.
Vulgata ist bestimmt nıcht VO Armeniler abhängıg.

11 16, MVEULATA ÖQLWOVLWV spirıtus diabohe.. Kıgentümlıch ist cie
Übereinstimmung des Armenılers mıt dem Georgıer ın der adjektivischen
Form dıe syrısche NUur 1n der Phıloxenliana greıfbare Überlieferung.
18,2 é/7TEO'€V ä7T€O'€V Kın einmalıges cecıdıt vertreten LU dıe georgıische
Übersetzung und dıe armenısche Vulgata.

13 1819 K. C(.IfOV‘TES‘ KL mEvOOoÜvTES Ks ann eın Zufall se1ln, ass beıde,
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armenısche W1€e georgische Version STa der entsprechenden Partızıpla
dıe Instrumentalıa (Ablatıve) flendo et lugendo bzw eum-fletu et OUM-
Iuctu gegen dıe Phıloxenjana aufwelsen.

14 I9.12 OL oodaAuOL et, (sta Ö€) ist ZWaT typısch semitisch, findet
sıch aber 1eTr L1UTr eım Armenıler und Georgler.

15 19,17 EV TW ÄLUJ solem. Die behebte syrısche Präposıtion
(vgl. l, 26, 28) erscheınt LUr 1ın der armenıschen und georgischen

Übersetzung.
16 I9.17 ELS TO ÖEn vVvOV TO }Lé’y(l TOU DOeo ü ın magnı De1 Offenbar

eın Übersetzungsfehler, der sıch 1mMm armenıschen und georgıschen 'Text
vorfindet.

17 21,6 EVW TO AaAa KL TO »” factus-sum CDO (0om CO U+) anı et
ho@g ın der georgischen Apokalypse factum-sum CDO alpha et
1ın der armenıschen Vulgata. EKs könnte eın Semiıitismus se1in ; doch dıie
Phıloxenilana hat ıhn cht.

18 22,8 TOUTAa erscheınt sonderbarerweıse eim Armenıler STa eım Syrer
1ın der Form hoc OMmMnNe und ebenso e1ım Georgler.

19 22,13 (vgl. 21,6) EVW TO aADO) In der armenıschen (und lateinıschen)
Vulgata lesen WIT CDO Su WwW1e e1im Georgier, aber nıcht 1n der Phılo-
xen]la, vielleicht auch deshalb, weıl dıe Kopula 1mM Syrischen NUur dıe Wıe-
derholung des Pronomens ın verkürzter (918001 bedeutet hätte (’enäa nä)

Stellen WIT das Krgebnıs uUunNnseTeTr Untersuchung ber den 1ın uUuNnNseTeEIMM

georgıschen Text deutlhlich spürbaren syrısch-armenischen Eıinfluss
zahlenmässıg; notieren WIT Fälle reın syrıscher und

Fälle syrısch-armenischer Färbung, insgesamt Fälle elıner
greıfbaren syrıschen Tradıtion. Ihnen stehen gegenüber 1LUF 19 FWFälle
anscheinend reın armenıschen Charakters, doch sınd LUr davon (19 ,
( S, LE, 13 16) ohne jede Spur sem1ıtischer Beeinflussung.
Sıcher haben WIT 1n der georgischen Apokalypse des Kuthymıus eıne
TeC freıe Übersetzung VOL 19888  N ber ist wıirklıch eıne direkte Or1-
ginalübertragung AaAUuSsS dem Griechischen ? Das erscheıint auf (GJrund der
obıgen Statistik mehr als zweıfelhaft.



Die Gottesdienste en eigentlichen Fasttagen der
Quadragesima in den georgıschen Lektionarıen

(mıt Ausnahme der Karwoche)

VO  an

Hıeronymus Engberdıng OSB

Seitdem Anton Kunde VO  > georgischen Dokumenten
bekommen hatte?, dıe eue Aufschlüsse hber den (Aottesdienst 1M vorby-
zantınıschen Jerusalem versprachen, 1eß iıhm keine KRuhe, hıs eınen
Deutschen fand, der ıhm dıese Texte zuverlässıg übertragen konnte3. Mıit

Quadıeser Hılfe erschıen annn 1M OrChr 13 1915 1:3 der Aufsatz
dragestma N Karwoche Jerusalems mM Übersetzung ach Kekelıdze
Jerusalumsku) Kanonar9 v»”eka. Taflas 1912, 56-88 VDON Dr T’heodor Luge
maıt Eınlertung UN Anmerkungen VON Dr Anton Baumstark+4.

Gemeint Sınd hier 1Ur jene georgischen Lektionare, die In ihrem SaNZCH Umfang für den

vorbyzantınıschen Rıtus VO!  - Jerusalem ZEUSgEN. Kür den 1mMm Titel bezeichneten Bereich kom-
1161 1n etrac.

cdıe HS.; cdıe heute als CO! 635 des Museums VO  - Mestia In Swanıien geführt wird. kKkeke
lıdze entdeckte QIE 1M Jahre 1911 1n der Kirche des hl Georg Lahıil 1 Bezirk Lathal In
Swanien. ach seinem Vorgang bezeichnen uch WIT S]ıEe als Lektionar V  - Lathal»;

cdıe Hs., dıe derselbe Kekelidze 1M Kloster der hIl Cyriakus und Julitta In Lakurga
ebenfalls In Swanien entdeckte un dıe sich heute In der Nationalbibliothek 'Tiflis befindet
ach dem rte Kala 1n der aäahe des Klosters wird die Hs als Hs VO Kala geführt;

dıe Hs der Bibliotheque Nationale Parıs Sie ist, 1ın der georgischen Sprache mıiıt
lIateinıscher Übersetzung veröffentlich durch Michael Tarchnis chwiıliı 11 GSCO 188/89
un Daselbst sınd uch die Lesarten der beıden anderen Hss georgisch wıe lateinisch

mitgeteilt. Ferner tındet. 118  - dort noch weıtere Angaben über NSCIC Hss
Außerdem kann 188828  - ber dıese Hss noch te ziehen, Wa Peeters 1ın AnBaoll 49

138/39 geschrieben hat, der bei Garıtte, Le ealendrıer malestino-georgıen du
Sinartıicus SteCle) Subs1ıdl1a Hagiographica (Bruxelles 1958) 23 lesen ist.

dıe Pergamentblätter der Hs 1831 des Staatlichen Museum Georgiens, die bei
Metreveli, Opısanıe gruzinskıikh rukopise) (Gosudarstvennogo MuzeIa GAruzıe. Rukopist

byvsego Muzeja Gruzınskogo Obscestva  AI Istorur Etnografir (kollekcıija H) (Tiflis 1950 234
als Lektionar VO  S Jerusalem beschrieben sind (vgl. Mus ‚ 1961]| 403), In unseTeN Bereich

hineinschlagen, konnte ich leıder nıcht feststellen, da 1C. keinen Zugang chheser Hs
Ihe erste Spur davon findet sıch 1mM Literaturbericht des OrChr 1912 180
Das War T’heodor Kluge ber ih: vgl OrChr 1962) 158 Kluge haft sgelbst, ın dem In

Anm zıti1erten Aufsatz über sSeINe KErlebnisse mıt den Hss berichtet.
Die weıteren Folgen diıeser Reihe brauchen hıer nıcht ıtıert werden, da 1E über den

Rahmen UNSeTeTr Untersuchungen hinausgreifen.
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So wertvoll diıese erste Untersuchung des Materıjals durch eınen
Fachmann erster Ordnung auch heute och se1ın MMag, S1e annn dennoch
nıcht a ls abschließende Behandlung der einschlägıgen Fragen angesehen
werden.

uch Was Heıinrıiıch Goussen 1923 ıIn seınem Aufsatz ber georgısche
Drucke und Handschraıften dre Festordnung UN den Heılıgenkalender des
altchristlichen Jerusalems betreffend® geschrıeben hat, ist mıt vıelen
Fragezeıchen versehen un:! mıt vıelen kühnen, 1E falschen Behaup-
vungen gespickt®, daß sıch auch unter diıesem Gesichtspunkt eıne Neu-
bearbeıtung empfıehlt.

Zu alledem kommt dıe letztlich entscheiıdende atsache, daß WIT ge1t
Jahren eıne nıcht hoch wertende Ausgabe dıeser einschlägıgen

georgischen Dokumente besitzen?.
Das alles hat mıch bewogen, diıese Texte och eiınmal systematısch

durchforschen. In dieser Studıe wende ıch mıch den eigentlichen Fasttagen
der Quadragesima Damıt sınd dıe Montage, Dienstage, Mıttwoche,
Donnerstage, Kreıtage VO Montag des Fastenbeginns bıs ZU Freitag
VOTLT Palmsonntag? gemeınt. I3 Karwoche wırd ler abgetrennt, einmal
weıl ıhre Behandlung den Umfang diıeses Aufsatzes sehr belastet a&  e
ZU anderen weıl S1e 1m (+esamten der lıturgıschen Gestaltung der Ha-
stenzeıt eıne Sonderstellung einnımmt. Aus äahnlichen Gründen wırd auch
dıe Behandlung der amstage und Sonntage Ww1e auch der SOs Käsewoche
zurückgestellt.

Die Tatsachen, welche dıe georgischen Zeugen charakterısıeren, lassen
sıch ach 7We] oroßen Gesichtspunkten aufschließen

Verhältnıis ZUTIN alten Tbe
Neugestaltung

Liturgie un! Kunst (München-Gladbach 1923) 3.4  D
Garitte In dem In Anm. genannten uch Le calendrıer passım.

Anm ährend der Drucklegung cheses Aufsatzes ist uch die Arbeıt VO.  - Rolt
Z Ie Schrıiftlesung uM Kathedraloffizium Jerusalems Liturgiewissenschaftliche
Quellen un Forschungen Münster 1968 erschienen. Zwar berühren sich cdıe Darlegungen
dort auf 65-70 mıt ULlSETECII Sto{f. ber ihr Ziel ist eın Sahz anderes ;: und Clie Tatsache, daß
WIT 1e1 tiefer iın die Kiınzeluntersuchungen eindringen, sichert; Ul  Ter Arbeit den selbständigen
Wert,

Die nach dem Fastengottesdienst des reıtags vorgesehene Feier für dıie Krzbischöfe
Johannes un! Modestus VO  e Jerusalem omm tür U1 nıcht mehr ıIn Betracht, da 931e ıne
offenkundige Eucharistiefeier ist.
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Das Verhältnıs ZU' alten ybe aussert sıch un verschiedenem Grade

In treuester Bewahrung

Dıiese zeıgt sich besonders deutlıich, WeNnNn Lathalensıs un Parisinus
w1ıe der alte Armeniner? dıe Psalmodie, dıe ZU (Aottescdienst eınes

jeden ages gehört, erst ach den Lesungen bıeten Iiese Tatsache wıegt
schwerer, aqls das nicht-bıblıische Gesangsstück!®, das dıe Georgier

entsprechend dem Lauf der Entwickelung des lıturgıschen Gesanges Nneu

In den Gottescdienst der asttage eingeführt haben, qgeınen Platz SLELS 1M

Anfang des Gottesdienstes erhijelt. Daß dıe Beibehaltung des en Platzes
der Psalmodıie auch für dıe Georgler nıcht selhbstverständlich War, beweıst
der Kalensıs, der dıe Psalmodie grundsätzlıch den Anfang des (+ottes-
dıenstes gerückt hatıı

uch 1ın der Auswahl der exXxte für diıese Psalmodie haben dıe georgischen
Zeugen sıch getreulıch das alte Tbe gehalten. So weıcht der Lathalensıs
nıcht eın eINZISES Mal VO  S den Angaben des alten Armenlers ab Selbst
da, dıe beıden armenıschen Zeugen unter sıch uneıns sind (ın der An-
gabe des Psalmes Freıtag der Fastenwoche??), geht dıe Hs VO.  S Lathal
wenıgstens mıt einem dieser beıden Zeugen — dem Par ATM. — gemeın-
497 Im Par fınden sıch ZW ATl ein1ıge Abweıchungen mehr;

Mit diesem kurzen Ausdruck möchten WITr jene Gestalt des armenıschen Lektionars be-

zeichnen, dıe 1mM Arm der Bibliotheque Nationale Parıs und 1mMm Arm. 121 des St Ja-
kobsklosters Jerusalem greif bar wırd. Dies ist, die äalteste, bis eute erreichbare Fassung
des armenıschen Lektionars. Zur arıser Hs vgl Conybeare, Rıtuale Armenorum. ..

(Oxford Z Hs AuUuSsS Jerusalem vgl RenouxXx, Un manusecerılt du lectionnarre
Armenıuen de J erusalem (cod. TUS. Ar 121) Mus (1961) 61-85 und 385-398

Das ist ohita). eın inhaltlicher harakter wird besten durch dıe Übersetzung tro-

parıon verdeutlicht.
Man vgl die Anmerkungen Nr, diZs 382 ; 386; 409 USW. E S ist In dıesem Zusammen-

hang nicht hne Bedeutung, daß sıch diese Vorverlegung der Psalmodie uch 1n jenem Lek-
tıonar findet, das Smith Lewıs nter dem Titel Palestiman SYTLAC Lectvonary
Studıa Sinaitica (London 1897 bzw. 1907 herausgegeben hat, Selbst da, dıe Psalmodie
hınter der Lesung erscheınt, ist AUus dem Vergleich der exXte mıiıt den Zeugnıssen des alten
Armenijers und der Georgier schließen, daß S1e für die folgende Lesung gedacht ist ; vgl
dıe Angaben Z Freitag der Fastenwoche und /A Mittwoch und Freitag der asten-

woche. In der Karwoche dagegen ist dıe alte Ordnung 1nter den Lesungen Thalten geblieben.
Conybeare a.a.0) 518 Renoux a.a.0 368
CGCSCO 395, Anm.
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aber dıese sınd alle VO  S DGanZ untergeordneter Bedeutung. So wenn der

Psalm, den der alte Armenıler für den Mittwoch der Fastenwoche bıetet14,
1 Par bereıts Freıtag der ersten Fastenwoche erscheıint15

(leider 1äßt sich nıcht feststellen, W as der Par Jjenem Mıttwoch
der Fastenwoche geboten hat, da ]1eTr eıne Lücke aufweıst). Am Freıtag
der Fastenwoche hat der Par bereıts den Psalm, den der alte
Armenıier erst Freıtag der Fastenwoche bhıetet. Daß dıe erstere An-

gabe sekundär ist, geht schon daraus hervor, daß der Par diesen
Psalm auch och für den Freıtag der Fastenwoche 93180 ZU 7zweıten
ale bhıetet.16 Am Mittwoch derselben Fastenwoche SEDZ Par

1mMm Gegensatz nıcht L1LUFL ZU alten Armenıer, sondern auch ZU Ia-
thalensıs mıt dem Versikel nıcht eım Anfang des Psalmes eın, sondern
erst eınen Vers später*”.

Die gleiche TeEue Bewahrung des Krbes offenbart sich ın der Beıbehaltung
des Ortes, welchem dıe gottesdienstliche Feıer stattfindet W1e€e 1mM alten
Armenıler erscheıint allen Mittwochen un Freitagen dıe Angabe Synaxis
In Sıon, 18 Montag un!‘ Dienstag!® der Fastenwoche ebenfalls Ww1e 1
en Armenıier ın Anastası.

uch dıe Stunde, welcher der Gottesdienst abzuhalten ist, stimmt
mıt den Angaben 1m alten _Armenier übereın

Diıe Angabe 1MmM en Armenıer lautet immer Stunde ». Dıie
TEl Georgler kennen HUE dıe Angabe a.d vesperas*“* mıt Ausnahme des
Lathalensıs, der Freıtag der Woche Stunde » vorschreıbt?2?

Renoux a.a.0) 368
A 355

CSCO HE: 514 UunNn: 564
CSCO 549 un! Anm. dazu. Tarchnischwili gibt hıer als Quelle Ps 102, und Ps

2 9 Das g1bt e1Nn ganz falsches ıldı Die angeführten Psalmstellen entsprechen jedoch
uch Ps 89, und Ps. 85, bzw. 8D, Da be1l letzterer Quelle die Zugehörigkeit VO:  - Antiphon
un! Vers ZU. gleichen Psalm gegeben ist, besteht gal Zweifel, welcher Psalm hler gemeınt iıst

Im Parisinus wird diese Angabe regelmäßıg gemacht; 1LUFr nıcht Mittwoch der Yas:

tenwoche. Hier versteht S1e sich VO:|  S selbst, da das Troparıon ang begınnt te ece

hymnus (Deus In S102). In der Hs VOILL Kala fehlt die Angabe des TLES regelmäßiıg. In

der Hs VO.  S LathalJl erscheıint Freitag der Fastenwoche Anastasıs. — KEıne Angabe der

Kirche erscheint In diesem Zeugen nıcht regelmäßig.
19 CSCO 188/ 366 un! 3792 Hür den Donnerstag steht keın einz1ıger georgischer Zeuge

ZUT Verfügung.
Renoux a.a.0 7-6 passim.

CSCO 188/89, Anm. 503
Anm. 560, CSCO
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wahrscheinlıich, weıl sıch och dıe Eucharıistiefejer Ehren der HKrz-
bıschöfe VOLL Jerusalem Johannes und Modestus anschloß?23.

I1

Kıne eue Art der Bewahrung des alten Krbes zeıgt sıch, WEeNlN dasjen1ge,
Was 1mMm alten Armenıler och ungeordnet un: ungeformt vorliegt, ın den
georgischen Zeugen sich als un strafif geglıedert darbıietet. Das ist
der Fall be1l den Lesungen für dıe Katechumenen. Dıe Schrifttexte, die
g IS Grundlage der Unterweisung dıenen, werden 1mM alten Armenıler 1mMm
Zusammenhang hiıntereinander VOL Begınn des Blocks der Fastengottes-
diıenste 1Ur aufgeführt?4, Iıie (GeOrg1ET haben mıt diesem Materjal eınen
regelrechten Katechumenengottesdienst gestaltet. Iieser besteht NUur A UuSsS

Lesungen ; und ZWarLlr eıner alttestamenthlıchen un e]ıner neutestamentlıchen.
I)ıeser (Gottesdienst wırd den Hasttagen der un! der Woche g-
halten?25 Als Ort dıeses (Ü+0ttesdienstes erscheınt «ad pOortas eccles14ae ».
Welche Kırche damıt gemeınt ist,. wırd nıcht SENAUEI angegeben. Als Zeıt,
für diesen (Gottesdienst NneNnnNenN Lathalensıs und Parısınus ZUT Stunde ya6
Kalensıs dagegen samhrad??7, Dıeses samhrad wırd VO  S 11
SLELS mıt a lıturgıam » wıedergegeben?8, Diese Wiedergabe ich
nıcht TUr glücklıch. Denn mıt dem Ausdruck hıturgıa » verbındet sich
gerade ın der lıturgıschen Sprache des christlichen Ostens der (}+edanke
e]ıner eucharıstischen Feıjer. Und gerade das ıst, 1eTr nıcht der Fall Hınzu
kommt, daß samhrad VO  u Haus AUS ARGER eıne Zeıtbestimmung ist Denn
samharı edeute zunächst Süden », Mıttag 9 samhrad 3180 ZUT Miıttags-

Am ontag, jenstag, Mittwoch der Fastenwoche CSCO 188/9, ÜT 481 488 495) erscheint
1M Parısınus bel ad der Zusatz decıma hora . W arum 1LUFr hier, ist MIr nıcht klar

geworden.
Renoux aa O 367 Über die Janz anders gestaltete Ordnung cdieser Lesungen 1n den

späateren armenıschen Zeugen vgl unten
GCSCO 188/9, 4.78 bıs 557
Die Hs VO.:  - Lathal schreibt ersten Tag des Katechumenengottesdienstes ‚»«ante

horam erti1am } S SONST 1im mer hora tertıa ». Anm 475
D' (G(SCO Ba 478, 507, 529, 543

In Anm 543 haft Tarchnischwiali dieses samhrad mıiıt ad VESDETAS » übersetzt. Das
ber bloß eın Versehen Se1IN. In Anm. 560 erscheıint ber tatsächlich uch 1M

georgischen ext, der Hs VO  - Kala dıe Bemerkung mtzuhrı sakıthhavnı katakumebelthanı Y

|)a, ber bereits vorher diese Lesungen für cdıe Katechumenen aufgeführt sind, wıird sıch
hiler ınen Fehler des Schreibers handeln.
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7ze1t » oder 1n einem eLwas weıteren ınn Vormittag?? », Und 1LUFr das
scheınt MIT 1eTr dıe Angabe 1M Kalensıs besagen wollen. Trst weıl dıe
KEucharıstijefeiler ın der KRegel Vormittag stattfand, konnte samhrad
auch den 41n «ad lıturgı1am » annehmen?®.

Entsprechend der Reıhenfolge 1m alten Armenıler werden dıe ersten

Lesungen der Reıhe ach auftf dıie 10 Tage VO Montag der bıs ZU Freıtag
der Fastenwoche verteılt

I< 1 16-20 Montag der Woche
Hz Iö, 20-30 Dienstag der OC

Mıttwoch der WocheR6öm 6, SI
Kol 2, 8-15 Donnerstag der Woche
ebr 11, 3l Hreıtag der Woche
Is 45, E6:29 Montag der Woche
Kph 3, 142971 Dienstag der Woche
Jer dZ. 19-25 Mıttwoch der Woche
Job O, 2-39, Donnerstag der Woche

Kor Ö, AI Freıitag der Woche

Die Iınıe ist ohne Bruch Diıie restlichen Lesungen sınd anscheinend ach
keinem Ürdnungsprinzıp verteılt

ebr 1; 1'; Mıttwoch der OC
Is ( 10-17 Donnerstag der Woche
Is D3 1-54, Freitag der Woche

Kor 15 1 Dienstag der Woche
Dan {. DD Dienstag der Woche

Kor Z 1: Montag der WocheKor 12, 8-927
Hız l al Hreıtag der Woche

Tim 3, 14-16 Donnerstag der Woche

Da Kor 12, J7 und Kor 12, 82{ e]lner KEınheıt USammENSCZOSECN
wurden31, blieh für dıe georgıschen Redaktoren och eıne Lücke VO  - 7Wel
Lesungen auszufüllen. Sıe wählten hıerfür I 30 23-30 un Röm I 139024
und etzten S1e autf den Mıttwoch bzw Montag der OC Durch die
Verbindung VO  a Kor 12 IS mıt Kor 12 S& ergab sıch eıne SCHAaUC

Q Vgl Molıtor GOSCO 291 264; Tarchnischvwili CSCO 204, 159 ; Ga‚ritte CSGCO
165, 5!" übersetzt dıe Sancta Dominica ad Diese wörtliche Übersetzung aßt
jedoch den eigentlichen inn nıcht ahnen; TST TeC nıcht bei solchen, die des Georgischen
nıcht kundig siınd.

OCSCO o8 un! passım.
3l Der ZUSaMMENZEZOYENE Abschnitt umfaßt ber 1Ur Kor V  S
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Gleichzahl VO  o alttestamentlichen un neutestamentlıchen Lesungen.
Die ersteren erhielten SLEDLS ıhren atZz der ersten Stelle ; dıe letzteren
SE der 7zweıten Stelle

111

Kıne drıtte Art der Bewahrung zeıgt sıch, WE das rbe eichte Ver-
änderung erfahren hat, Solche leichten Veränderungen gehen 1n eıne doppelte
Kıchtung

das durch den alten Armeniler ezeugte Lesegut erfährt eıne Krweıterung
D' wWwWenn dıe Lesungen A US Kxodus den ıttwochen, dıe 1mMm alten Ar-

menıler 1U VO 1, hıs D, reichen??, beı den Georgiern sıch bıs 14, 10
erstrecken3?

wWwWenn dıe Lesungen AUuS dem uch der Könıge In der Fastenwoche,
dıe 1mM alten Armenıer 1Ur L bıs 2, un Ö, 1 bıs 4, 18 umfassen?4,
be]l den Georgiern VO  w 1: bıs Ö, 18 ohne Unterbrechung durchgehen?5,

das durch den alten Armenıer ezeugte Lesegut erfährt eıne Einschrän-
kung

S!  9 WeNnnNn dıe Lesungen AUuS Jeremi1as, dıe der alte Armenıler Montag
und Dienstag der Fastenwoche bıetet36®, be1 den (Qeorglern auf dreı Tage
verteılt werden?”

S WEn dıe Lesung für dıe Katechumenen AaUuSsS Jeremi1as, die 1mMm alten
Armenıler VO  a} 39, 19 hıs 39, reicht38, be1 den Georgijern bereıts be] 39,
aufhört?®

S! WEeNnNn dıe Lesungen AUuS den Proverbien ın der Fastenwoche, dıe
1 alten Armenıler sich VO 1, hıs 4, 1340 erstrecken, 1n den Georgiern
1Ur bıs 1 23 reichen 41 ;

S!  9 WenNnn Miıttwoch der Fastenwoche 359 Joel 2, Vl 1m alten
Armenıler Joel 2, 12214 be1l den Georgiern grscheint43‚

Renoux a.a.0
GSCO 342 ; Di8: 414; 449 ; 496 ; 548
Renoux a.a.0 368

367 ; 308° 3872
Wıe Anm Nur fehlt hıer Dienstag dıe Angabe Jer B 11-2,
GCSCO 3/l; 376; 3585
Conybeare a.a.0 518
CSCO
Wıe Anm
CSCO 369; 375:; 384
Wıe Anm
CSCO 381 Ks ist beachtenswert, daß der Abschnitt Joel / 12-2, 1M alten

Armeniler vollständig fehlt. VDer Syro-Palästinenser ber enn' diese Periıkope als für
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V öllge Neugestaltung
Von dieser Kıgenart der georgischen Zeugen, dıe durch das Verhältnıs

ZU überkommenen Tbe charakterisiert ıst, hebt sıch aufs deutlichste
e1Nn umfangreıicher zweıter Bereich a‚b 1er herrschen Auffüllung und Aus-
weıtung der Texte unemngeschränkt.

Da sıch jedoch diese Ströme nıcht gleichmäßig 1n allen georgischen Zeugen
feststellen lassen, mussen WIT ZUuerst, dıe diesbezüglichen 1M einzelnen her-
ausheben.

Eın eTrstes Krıterıiıum

Am auffälligsten ist ohl dıe Tatsache, daß der Parısınus 1mMm Gegen-
3317 ZU Lathalensıs und Kalensıs eın nıcht unbeträchtliches Plus
Lesungen aufweıst. Dieses Plus ist beachtlicher, q s der Parısınus
dıe Lesungen des Lathalensıs und des Kalensıs sämtlıch ohne Ausnahme
bietet. Eıne Übersicht vermıiıttelt eın anschauliches Bıld VOIIL dıesem Plus
des Parısınus44

1 Ma Gen 4, 1'> Hr Weısh 14, 11-195,
Prov Z 17-3, 7 Mo Rı 3, 11-3,

} i Weısh L 1_, ID Kön TE 3-7, 13
1. Mı (+en 9, 20-11, 30 Mı uth 4, 1'> AA
1. Do Num 2 1-22, C 7 - — < Do Prov D, 24-4,
1. Fr uth I: 1': Osee Z 16-2,

Osee }} 1') Hr Job F6, EG 16
2. Mo Job 29, 1-30, Dt 34, 1-34, 19

den Freitag der Fastenwoche. So kann keın Zweife] darüber bestehen, daß ıe Lesuné Aaus
Joel während der FYastenzeit; das uch VO  w 1! umfaßte. Aus welchen Gründen
1m alten Armenier un! bel den Georgiern ıne Kürzung eintrat, ist nicht ersichtlich. Ebenso
N1C. ersichtlich ist ber auch, daß sich 1Ur 38815 innerarmenische Entwickelung handelt,
Wwıe Baumstark 1n Naıchtevangelıische syrısche Perıkopenordnungen.. 159 un! OrChr
1927 meınte.

Da der Platz der einzelnen Lesungen durch qdie Angabe des Tages und des bıblischen
Buches enügen gekennzeichnet ist, verzichten WIr hier darauf, bei jedem einzelnen ext
och die Nummer ın CSCO ausdrücklich anzugeben.
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TOV i 1-L1, Mo Job 30, 11-3L1,
Is L 2-1, Fa ID ‚Job 29, 1-30,

D Job 29, 2-26, 14 Jer 1, 11-1, 17
Mı uth 2, 4'> 18 Mı Job Z 1-258,

Weısh, ] 1': Prov S, 11-8, 21
Do Prov 1 20-1, Fr TOV 2 22-29, 12
HKr Prov E 20-95, 17 Is 9l, 15-57, 19
Mo Mal _ 1-1, 14 Mo Prov 24, 15-24,

Prov 14 17530 10, 10-19 ID TOV 2 2856-24,
D Num 22, 41-24, 17 Mı Rı Ö, 1': 3A5
Mı Rı 2, 1_: 10 Do Prov 2Ö, 10-29,
Do E O CO D: : CS HrJosue 22, 1-34 TOV 2 7-24, 15 24, 19-

TOYV 12 5-12 24, ö1 10-31,
Das sind 1MmM SaNZch 49 Lesungen, dıe der Parısınus q s Überschuß ber
dıe Liesungen, dıie den TEl Georgjern insgesamt gemeınsam sınd, aufzuweısen
hat

Iiese Zaffer wiıirkt och stärker, WeNnNn WIT mıt ihr vergleichen, daß das
Mehr Lesungen, das dıe TEL Georgl1er a |s einheıtliıche Gruppe gegenüber
dem durch den alten Armenıer bezeugten Bestand bıeten, 1Ur 39 Lesungen
beträgt. Der Parısınus weıst also gegenüber seıinen beıden Brüdern eınen
nochmalıgen Zuwachs VO.  s rund auf

Wıe ist, H: das gegenseıtıge Verhältnıs dıeser beıden Gruppen euT-
teılen

ist S gut Ww1e ausgeschlossen, daß dıe Hss VO Lathal und ala
selbständıg und 1MmM Kıgengang eıner völlıg übereinstimmenden Aus-
scheidung VO  S Liesungen gekommen waren.

denkbar WAaTrTe eıne solche Übereinstimmung BHUÜr; WEeNnN dıe beıden
Zeugen auf e]ıne gemeınsame Vorlage zurückzuführen wären, deren Redaktor
diese Ausscheidung VOrSCHOÖMLIN hätte

Zur Annahme eıner solchen Sachlage g1ıbt ındessen nıcht den g -
rıngsten Anhaltspunkt.

1M Gegenteil der trend läuft 1M umgekehrten ınn Das ze1gt VOTL

allem das Verhältnıs des Bestandes Texten 1mM alten Armenıler dem
Bestand 1n der allen TE (Feorglern gemeınsamen G(Gestalt. Das beweısen
auch und vıele gleich gelagerte andere Eınzelfälle, dıe 1er aufzu-
zählen nıchts anderes bedeuten würde alg KEulen ach Athen tragen.

So können WIT em Schluß nıcht ausweıchen der Parısınus stellt mıt
diıesem ehr Lesungen deutlich eıne snätere Stufe der KEntwickelung dar
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EKın zweıtes Krıterium

Im Bereich der Lesungen, welche dıe georgischen Zeugen aufweısen,
fällt auf, daß dıe durch Lathalensıs und Kalensıs vertretene Ordnung dıie
Mıttwoche und Freitage nıcht antastet%>, keine Krgänzungen beıfügt46,
Der Parısınus hat dagegen Jedem einzelnen dieser Tage eue Lesungen
aufgenommen. IDıie folgende Übersicht vermıttelt darüber eın klares ıld ‚4l
1 Mı Mı(+en Q, 20-11, 3° uth 4, 1'7 Z

Hr uth L 1'5 Hr Dt. 34, 1-34, 19
(0see L 1') Mı Job Zl 1-28,

Mı uth 4-3, 18 Prov Ö, 11-5, D
5. HrWeısh 1 1'7 TOY 22, 22-29, 14

7 R TOV 4, D, < 6. Mı Rı Ö, 1')
3 Mı Rı 2, 1'7 6. HKr TOV 24, (-15: 24, 19-28 ;
3 Hr Weısh 14, 11-195, ö1, 10-28

Kın Orıttes Krıterıiıum

Dieselbe Beobachtung machen WIT bei der Behandlung der Lesungen
für den Montag, den Dıenstag und den Donnerstag der zweıten Hasten-
woche Lathalensıs und Kalensıs haben auch 1eTr nıchts hinzugefügt48 ;
der Parısınus bıetet dagegen a lsı Zuwachs

Montag Job 2 1-30, un: Is }} 2-15;
Dienstag Job 2 2-206 14:;
Donnerstag Job 5l 413

45 Wohl n des ehrwürdigen Alters Adleser Ordnung.
Überraschend 1st, daß die Hs VO  - Lathal Freitag der Woche dıe schon vom alten

Armenier bezeugte un uch In der Hs VO Kala gebotene Lesung AUuS Job nıcht) aufweist.
Das kann 11UT sekundärer Verlust Se1IN.

47 Wie Anm
Wie Anm 4.5 Auffallend ist uch hier, daß für den ontag der n  » OC weder dıe

Hs VON Lathal noch dıe VO  - Kala die altangestammte und deswegen uch VO alten Armenier
bezeugte Lesung AuSs den Proverbien bıetet, Hür den Donnerstag dieser OC kennt
die Hs VON Lathal ebenfalls nıcht dıe altangestammte Lesung AuUuS den Proverbien, während
dieses Mal die Hs. von Kala SIE bietet. — Hür den Dienstag cheser 0CC bıeten sowohl die
Hs VO'  w} Lathal wıe die VO Kala dıe Lesung A us den Proverbien ; und ZWar n gemä.
dem CUTrSUS N1ıC das inıt1um, sondern 17 1019
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Eın viıertes Krıterium

uch den agen, die och nıcht 1mM alten Armenıier besetzt sIınd, dıe
a lso VO  S den Georgjiern freı gestaltet werden konnten, weıst der Parısınus
mehr Lesungen auf als dıe beıden anderen Georgljer

' Woche Mo ID Do

Lücke Lücke Lücke

Lücke Lücke LückeA A Ea A aM a MK A E e : CI e e e en A e a e e m ( O9 03 - 68 ON e
Eın unftes Krıterıium

Sowochl 1MmM alten Armenier W1e 1ın den beıden äalteren Georglern werden
die Bücher der Schrift nıcht 1Ur ach den Gruppen geschichtliche
Bücher », Weısheıtsbücher », « prophetische Bücher » aufgeführt, sondern
auch innerhab der einzelnen Gruppen 1n der Ordnung, Ww1I1e 1 e 1ın der Sep-
tuagınta siıch folgen. Im Parısınus dagegen finden WIT In dem Überschuß
folgende Sanz ungewohnte Anordnungen

am l1. Mı (+en hınter Kıx
Do Num hınter Job
Hr Rı hınter Job
Mo Prov hınter Malachıjas
Mo Amos hınter Malachias
ID Num hınter Kön
Hr eut hınter Deut und Job (zum Mal ')
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Dıie Einordnung des Buches Job haben WITL 1eTr ausgeschieden da dieses
Buch den georgıschen Bıbelhss keine feste Stelle aufweılst 4°

Kın sechstes Krıterıiıum

Nur Parısınus kommt VOL daß Bereich unseTeT Lesungen ein

und derselbe Abschnıitt zweımal benützt wırd Hs handelt sıch dabel
olgende exXxte

eısh 1 14 am I1 ID und Mı
Job 29 1-30 Mo un D
Is O17 ; 15 DT,; 19 Do un Hr
Jer 1, J4< I} 17 II und ID

TOV 2 D des D teckt ı Prov 2 19- des Hr (+en 28, 10-28,
x° des Di steckt ı (+en des Do während Lathalensıs

DI (+en DE 41 bhıetet und Do erst be]1 (+en 10 einsetzt !
Dıiese angeführten Krıiıterjen>9 lassen sıch nıcht auf Zufälle zurück-

führen Daher folgt AaUuS ıhnen eiNe SahZ eindeutıge Bewertung des Parısı-
NUus: Unsere oben®? bereıts ausgesprochene Ansıcht erfährt e1iNne vielseıtige
Bestätigung®?

Vgl die Hs Athos, Hıbericus VO TrTe 978 welcher das uch Job zwıischen
ateuch un: den Büchern der Önıge erscheınt Patrologıa Orientalis asc XI der
111e N1C. näher bezeichnete Hs VO Sinal Aaus dem bei Tarchnischwili (ze
schıichte der kırchlıichen georgıschen Interatur Studi 'Testi (Citta de] Vaticano 307

der das uch Job nde des hinter Kzechiel steht
ber N1C a lle Unterschiede zwıischen den Angaben der Hs VO  5 Lathal und denen

der Hs VO  - Parıs können a,ls Zeugen für 1116 altere bzw JUNSEIC Stufe der Entwickelung
Anspruchlwerden 7 SCWISSC Abweichungen der Abgrenzung der Perikopen

Die Tatsache, daß Donnerstag der Fastenwoche als tichus Z Psalmus 37 D der
Hs VON Paris Ps 38 angegeben wird dürfte CINZ18 darauf zurückzuführen SCIN, daß sal
terıum gleich auf 37 folgt ! Die Hs VO  - Lathal hat hıer die rechte Ordnung bewahrt
W S16 eindeutig Ps 37 als tiıchus bietet

al Daß derselbe Befund sich uch anderen Bereichen uUuNnNsSeIrer: Zeugen findet Se1 hıer 1U

nebenbei bemerkt Wır werden bel uUuNSeTEeIN Untersuchungen noch daratuf zurückzukom men
haben Diese Erkenntnisse werfen ihre Schatten uch auf cdie Zweckmäßigkeit der Ausgabe
Tarchnischwilis. Vor allem ıst das Verfahren, Stellen, die Hs VO.  - Parıs Lücken auf-
weıst, ınfach die Angaben der Hs VO  - Lathal das Corpus des Satzspiegels einzuschieben
(Z 31 der 730765), fragwürdig.

92 S, 9,
AÄAus diesen Darlegungen erhellt W1e6 recht Peeters als bereits AnBoll

138 dıe Ansicht G(G(GOUSsSeNS kritisierte, der den Zeugen VO  - Lathal und Kala 1Ur

« Auszüge » erblicken wollte, die dazu bestimmt M, den weltfernen Kirchen G(reorglens
nach Möglichkeit und miı1t Auswahl dıe lıturgischen Feiern des altchristlichen Jerusalems nach-
zuahmen » (S des Anm zıt1erten Aufsatzes)
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Nachdem WIT eıne Reihe VO  - Kennzeıiıchen herausgehoben haben, ach
welchen sıch be1 den georgischen Zeugen eıne Jüngere Schicht VO e]lner
äalteren abhebt, bleibt unNns och dıe Aufgabe, dıe Züge namhaft machen,
dıe alle TEL Georglier gemeınsam tragen. Als Grundzug äßt sıch das Be-
streben, alles ach Analogıe des alten Krbes gestalten, klar erkennen.
Das bedeutet, daß

nunmehr jeder einzelne Tag selnen eıgenen lıturgıschen Gottesdienst
erhält.

daß dıeser (+ottesdienst a, ]] jene Eınzelstücke umfaßt, dıe bereıts VO

en Armenıler In diıesem 1Inn bezeugt werden. Dahın gehören VOL allem
die Lesungen4, Sıe werden jenen Tagen, UT 7We] Perıkopen 1ın Hrage
kommen. den geschichtlichen und den prophetischen Büchern®5 entnom-
men , Jenen Tagen, welchen TE Perıkopen 1ın rage kommen. wırd
zwıschen dıe beıden enannten Gruppen eıine Perıkope AUuS den Weisheıts-
büchern gelegt

Innerhalb dıeser Lesungen nımmt das AUS dem uch (+en® AaAUuS-

gewählte Textgut eınen beachtlıchen Umfang
(+en L: E y.057Gen 2 11-26, 9 1ı
Gen 28, 10- (Lathal) Do(+en 28, 5-29, arls) —— ——
(+en 27, 1-27, Mo (Lathal Z 1-27, 40)

D(+en 28, 10-28, D Lathal 21, 41-28, {}
Do>8(+en DZ, 1-32, 3()

(+en öl 2-31, Mo
(+en öl 23-38, 14 Do

ber die Zahl der Lesungen ist ben bereits das Notwendige gesagt worden.
515 Eıne Ausnahme macht 1LUFr die Hs VO: Lathal, WE S1Ee Dienstag der YFastenwoche

SLA einer Lesung A UuS den Topheten ıne solche Au  N dem uch der Sprüche bıetet. Weıter
unten ist; noch davon die Kede, daß sich be]l dieser Lesung die einzıge Lesung handelt,
die Hs VO  - Lathal als Überschuß über den schon 1mM alten Armenier bezeugten Bestand
Lesungen AuSsS den Proverbien autfweıst. Dıie Hs VO  w Kajla., ennn dA1esem Dienstag ıne
Lesung A UuS Isalas. ]diese ist. jedoch identisch mıt jener Lesung A UuS Isalas, welche dıe Hss VO.  -

Lathal und VO  - Parıs jenstag der Woche beıiten. Dadurch wird der er des Zeugn1sses
der Hs VO  w Kala, gemindert.

dıe Wahl VO  - Lesungen AUuS diıesem Buche unter dem Einfluß des Brauches anderer
Liturgiegebiete (z.B Antiochien der Byzanz der erfolgte, aßt sıch N1ıC entscheıden.
Ks ıst, ebenso gut möglich, da ß die Wahl dieser Lesungen auf eıgene Inıtiatiıve hın erfolgte.

Jl Iıe Hs M{}  - Parıs hat diese Lesung auf den jenstag der = 10128 Käsewoche verlegt und
dafür hier Gen 4’ L eingesetzt.

In diıesem Zusammenhang ist darauf hinzuweilsen, daß diese Lesungen AUuS der enes1s
1ın der Kastenwoche sıch owohl hinsichtlich der Wahl der Woche w1e der /ahl der Tage
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MoGen DÖ; 12-39,
Do(+en 40, 1-40,

(+en 45 1-46, D

Das uch KExodus wırd VO der älteren Schicht der Georglier weıteren

Auffüllungen nıcht mehr herangezogen ; ebenso nıcht das uch Deutero-
nomıum. Das uch der Rıchter wırd NUur einmal benutzt (6 34-7, 2 dıe

Gedeongeschichte)
Von den Büchern der Könıge kommen auch hbe]l den Georgjern 1LUF

Perıkopen AaAUuS dem uch ZULE: Verwendung Kön 16, 1-16, (Davıd

wı1ıe uch der Abgrenzung der einzelnen Abschnitte 1 koptischen Rıtus wiederfinden, W1e

e folgende Übersicht deutlich zeigt
koptisch georgisch

Lathal Parıs Kala
Mo 2 9 1-28, ZU, 1-27, ZUe 1-27, keine SECENAUC gabe
Da 2 $ 10-28, A D 41-28, 28, 10-28, .r keine SCHAUC Angabe
Do 32, 1-32, 32, 1-32, 3 9 1-32, D,  s 1-32,
dılo Heiming hat 1n seiınem Autfsatz Die (Aenesis- und Proverbrienlesung der koptischen

Quadragesıma UNA Karwoche (Jahrbuch für Liturgiewissenschaft |1936] 174-80) überzeugend
nachgewlesen, daß der koptische Rıtus hıer e1ım Rıtus VO  - Jerusalem ıne Anleihe gemacht
hat Heiming nahm damıt Stellung Anton Baumstark, der ın seinem Aufsatz Dre
alttestamentlıche quadragesımale Schriftlesung des koptischen WUS (Or'! 25/26 [1928/29]

sıch für Konstantinopel als Ursprungsland entschieden

Heiming uch richtig geSspurt, daß mıt dAiesen Lesungen AuUuSs der enes1is während
der Fastenwoche 1ın Jerusalem etLwas Besonderes auf sıch haben Mu. Z WarTr ist der Gegen-
satz D Ansatz der Lesung ontag der Fastenwoche (27, nıcht schro{1f-konträr,
wı1ıe sıich ihm nach der falschen Angabe be1l Baumstark-Kluge offenbaren mußte Denn dıe
VO  - Tarchnischwiüli veröffentlichten Texte geben für den ontag der Fastenwoche nıcht
2 9 2’ sondern Ö an ! ber uch bleibt dıe atsache, daß dıe Lesungen während der
Fastenwoche 1n den georgischen Zeugen deutlichst herausfallen AuUus der Ordnung, welche dıese

Zeugen für dıe Lesungen A us der enesıs während der übrigen Hastenwochen einhalten.
Diese Tatsache wıe uch cdie andere Tatsache, daß der Kopte 11UTr die Genesislesungen der

Woche übernahm, lassen den (Gedanken aufkommen, daß dıe Genesislesungen der Woche
N1ıCcC gemeiınsam mıt den übriıgen Genesislesungen geschaffen wurden ; Ja, daß Z Zeiıt
der Übernahme durch den opten 1Ur diese Genesislesungen 1n der YHastenzeıt (:n abgesehen
VO!  w der Karwoche ') 1ın Übung H4 Die Abgrenzung der Abschnitte 1mM koptischen Rıtus
macht den Eindruck echter Ursprünglichkeit, weil die Lesung des J1enstag mıiıt 2 9 sich
unmiıttelbar 2 , ontag anschließt.

Wir dürften uch nıcht die Fastenwoche wurde AaAUusSs den Proverbienlesungen AaAuS-

gespart '9 sondern mussen uns fassen dıe Proverbienlesungen wurden 1mM koptischen Rıtus
einen schon vorhandenen Kern VO  > Genesislesungen herumgelegt !

Dagegen War Heiming nıcht glücklich, wenn den Begınn der Lesungen AUuS den Pro
verbien 1MmM alten Armenier ontag der Fastenwoche (a.2 178) miıt, 1’ auf «eine Ver-

lesung VO  - Zahlbuchstaben » zurückführte. Hier haft dıe jetzt LEeU veröffentlichte Hs Aus dem
St. Jakobskloster Jerusalem die Lesung des Par. AL IL, eindeutig bestätigt.

Am ontag der OC
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wird ZU. Könı1g gesalbt) Dienstag; Kön 14 1-18, (Golıiath)
1enstag; Kön 239, 25-24, (Davıds Großmut gegenüber Saul)
Donnerstag.

Das uch der Sprüche erscheınt ın der älteren Schicht der Georgler
UT eın eINZIYES Mal mıt eıner Lesung, dıe bher den Bestand 1mM alten AÄArT-
menı1er hinausgreıft aber der Befund zeıgt dıeses Mal eın einheıtliıches
ıld der Lathalensıs bıetet ID TOV JO, 1- der Kalensıs kennt
diese Perıkope nıcht, hıetet ıhrer Statt eıne Lesung AUuSsS Job Der Kalensıs
hat dagegen Freıtag Prov 24, 22-209, eıne Lesung, dıe der athalensıs
überhaupt nıcht kennt un! die der Parısınus bereıts Dienstag
und azu och In eıner Erweıterung — kennt. Kıs scheınt, a ls mache siıch
1eTr bereıts 1 Lathalensıs wı1ıe 1mMm Kalensıs jene Strömung bemerkbar, dıe
später 1MmM Parısınus e1ner starken Vermehrung der Lesungen AUuSsS

dıesem RBRuche der Sprüche führte.
Das uch Job setzte ın der OÖrdnung, dıe 1m alten Armenıler greiıf bar

WIrd, erst miıt 6, eın Sehr beachtenswert ist NU  9 daß die ältere Schicht
der Georgler dıe erste Fastenwoche benutzt, den ganzZech Stoif, der VOTL

dıesem Begınn hegt, unterzubringen 1, 1-L1, Montag; 2, 1'5
Diıenstag; 4, 1_, Donnerstag. Dann erscheınt das uch

Job 1n diıeser Schicht nıcht mehr; abgesehen VO  a Jener Ausnahme., dıe WIT
eben berührten Job 29, 1-30, Dienstag der Woche 1mMm Kalensıs.

uch dıie Ausbeute AaAuUuSs den Büchern der Propheten, dıe dıe Redaktoren
der alteren Schicht gemacht haben, ist nıcht gerade als gerıng anzuschlagen.
Mıt eıner einzıgen Ausnahme® omMmMm Jjedem Nneu besetzenden Jag
eın Abschnitt AUS den Propheten ZUT Verlesung, W1€e folgende Übersicht
zeigt

Tag Woche Woche Woche Woche Woche
Mo Osee Amos Kzechiel MichaeasSophon1as
D Nahum Miıichaeas Isalas KEzechiel
Do Jeremı1as Isalas Kzechiel Malachı1as KEzechıiel

Im einzelnen

Osee 14, 2-14, 10 am ı Mo
Amos D, 47"7 15 am 3 Mo
Michäas 6, 1-6, Ua am 3 ID

f (-T, am 6 Do
Nahum . 3-2, am I1 ID

am 5 IDSophon1as 1, 14-2,

Vgl das ‚.ben über dıe Lesung aus Prov 1n der Hs Von Lathal Dienstag Gesagte.
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Malachıijas $ (-3, >2 Do
{sa]las ÖT, 15-57, 19 Do

Dıe156, 1-56,
‚Jerem1as I, 20-5, Do

MoEzechıiel 18, 1-18, 10
34, 1-34, Do
dl 21-37, D

3, 17-3, AA Do

An diese Lesungen chheßte2 sıch eıne Psalmodie Dıie folgende ber-
sıcht g1ıbt Auskunft ber dıe ausgewählten Texte63,

Jag Lathal ala Parısınus
Montag Ps 90O, 19 Lücke Ps DÜ, 19

ST D0O, ST DO,
LückeDienstag keine Angabe Ps 59,

ST 59, ]64
LückeDonnerstag Ps 3l, 29 Ps öl,

ST ÖL, ST 38, “265
Montag Lücke Lücke Ps 24, 11

ST 24,
Dienstag Ps D, Ps D, Ps D,

ST D, ST D, ST D,
Donnerstag Ps 4, keine Angabe Ps 4,

sSt 4, ST 4,
Montag Ps 115 keine Angabe Ps 1195,

ST 115; ST 115,
Dienstag Ps Z Lücke Ps Z

ST 21, st b
Donnerstag Ps 60, Lücke Ps 60,

ST 60, ST 60,
Montag Ps 63, keine Angabe Ps 63,

ST 63, St 63,

In der Hs von Kala Dienstag; vgl Anm
ber das andersartige Verhalten der Hs VO  - Kala: In dieser Anordnung ist ben

das Nötige gesagt worden.
Im folgenden bedeutet Ps sovijel wı1ıe N1SeTrTe Antiphon un st(1ichos) sovjel Versikel
Tarchnischwiüili gibt Ps. 1 9 und 1 9 Besser waäare gCeWESCHN Ps 8 9 und

85, Das entspricht eINZIg dem altüberlieferten Verhältnis VO  5 Antiphon und Versikel.
Vgl Anm

65 Vgl Anm.
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Dienstag Ps D3, Ps D: Ps D3
ST O, ST DI, St DO;

Donnerstag Ps 114, Ps 114, Ps 114,
st 114, St 114, ST 114

Montag Ps 83, keine Angabe Ps 83,
ST 69 ST Öö9,

Dienstag Ps 22, Ps 22, C Ps 22,
ST 2 ST 22, ST 22

Donnerstag Ps 142, Ps 142, Ps 142,
st 142, st, 142, ST 142,

Lathalensıs und Parısınus stimmen bıs auf eıne einNzZIge kleine Diıiffe-
renz66 genauestens übereın ; eın Zeıichen. mıt welcher Gewıssenhaftigkeit
cdıe Überlieferung gewahrt wurde. uch dıe beıden Abweıiıchungen ın der
Ordnung der Hs VO  u ala (einmal Tausch VO  s Antıphon und Vers; e1iIn

anderes Mal e1INn anderer Vers ZCcUSECN ebenfalls für dıese Treue.
In der Auswahl selbst ıst. keinerleı Spur VO  a eınem Psalteriıum CUTrTeENS

festzustellen gahz 1mM Gegensatz ZUT Urdnung 1m alten Armenıer,
welchem alle Mıttwoche und reıtage durch eın offenkundıges Band der
Auswahl ach dem Psalterıum CUTTeENS verknüpft sınd®e7 W1e dıe folgende
Übersicht zeıgt.

1ULWOC Ps Mıttwoch Pa
Ps PaFreıtag Freıitag

Mıttwoch Ps Mıttwoch Ps
Freitag Ps Freitag Ps
Mıttwoch Pe Mıttwoch PsAA SN SN SS CO Kreıtag Ps 74 + ı 15 O O CO KFreıtag Ps 87

An jedem Jag wırd auch be1l den (Gottesdiensten der georgischen
Schicht der (z+0ttesdienst 1n elnNner der tradıtıonellen Kırchen Anastasıs oder
107 abgehalten ; und ZWar ıIn der Anastasıs Montag, Dienstag und
Donnerstag der und der Woche; Montag der oche; Dienstag
un: Donnerstag der Woche; In ON Dienstag und Donnerstag der

oche; Montag, Dıenstag, Donnerstag der un der Woche;
AaAnı Montag der Woche Eıne Abweıchung VO  w der alten Überlieferung

Anm 6l" un dıe dazu gehörıge Stelle 1M Corpus.
67 Daraus ergibt sıch, daß ıe Ordnung der Mittwoche un Freitage früher erfolgte als die

Ordnung der übrigen dreı Tage der zweıten Woche Das ıst für die Beurteilung der Kntstehung
der Ordnung der Fastenwoche VO  - größter Bedeutung.
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ze1gt dıe Ürdnung der Hs VON Lathal, WEeNnN 1E für den Freitag der
Woche die Anastasıs als statıo angıbt.

Als völlıge Neuheıt kommt diesem Textgut eıne Auswirkung der
Entwickelung der kırchlichen Dichtung qlg Auftakt Begınn eINes Jeden
(+ottesdienstes auch be1 Jenen, dıe schon 1m alten Armenier bezeugt
sind fındet sıch eın Troparıon.

|)heses ist freılıch Jedesmal 1LUFr mıiıt den Anfangsworten zıtiert. ID ist
MIT nıcht gelungen selhbhst, nıcht mıt der umfangreichen Sammlung
VO  — inıtıa der Knrıca Follıer1ı16e8 auch 1Ur eınen einzıgen Text 1ın dem
griechisch erhaltenen Materijal nachzuweısen. Dennoch dürfte nıcht daran

zweıfeln se1N, daß sıch 1]1er ausnahmeselos Textgut handelt, das
AUS dem Griechischen übersetzt wurde. So weıt cdıe Anfangsworte eınen
Rückschluß auf den (+esamtınhalt der einzelnen Troparıen zulassen, sınd
alle Troparıen auf den (z+e1st der HKastenzeıt eingestellt uch das Troparıon
des Montags der Woche, das auf das G(Gleichnıs VO barmherzigen ama-
rıter Bezug nımmt ; enn dieses wurde Jage ql< Kvangelhıum
verlesen.

Eıne Ausnahme VO  - dieser Kegel scheınt das Iroparıon bılden, das
allen ıttwochen un Freitagen sıngen ist. Ks begiınnt mıt Te decet

hymnus ». Das äßt darauf schlıeßen, daß sein«Inhalt sıch auf dıe Stations-
kirche bezieht.

Besonderheıten des VUYT vm Parısınus bezeugten Textgutes
Auf ein1ge diıeser Besonderheıten konnten WIT schon aufmerksam machen,

alg WIT die Krıterien besprachen, die unNns zwıngen, zwıschen eıner älteren
und eıner Jüngeren Schicht be]1 den georgischen Zeugen unterscheıden.

Dazu kommen och folgende Besonderheıten
Auffallend erscheıint die Verflechtung der Lesungen AUS dem Buch der

Sprüche während der FKastenzeıt mıt den Lesungen AUS emselben Buch
den übrıgen agen des Kirchenjahres®® Montag der Fastenwoche

dıe Lesung mıt Prov Z IM eın Dıieser Ansatz wiıirkt Ww1e geplant, WEeNN

INa  w bedenkt, daß TOV L: 2-1, Schluß des Kapıtels) ın der HFas-
tenwoche ıhren Platz hatten un: 1'> 16 für den Hastensonntag E C-
sehen ist An das nde der Lesung Montag der Fastenwoche
(3,17) schlıeßt sich unmıttelbar mıt 9 18 dıe Lesung AaUusSs den TOV 14
September Dıiese Lesung reicht hıs D Mıt. DE dıe Lesung AUuS

TOV Donnerstag der Fastenwoche eın ! Diese reicht bhıs 4, Mıt
4, begınnt dıe Lesung AUS den TOV Kastensonntag ! Diese reicht

enrica Yollier1, Inıtıa hymnorum ecclesıiae TYAeCae., Bde Rom 1960/66 Studi
Testi

69 Vgl Anm.
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bıs 4, 19 Mit 4, SEeLZ dıe Lesung AUuUS den Prov Freıitag der Fasten-
woche eın

Die Lesung AUuSs den Prov Mittwoch der Fastenwoche SELZ mıt
S, 14 e1n ; mıt S, 11 hatte aber dıe Lesung AUuS den Prov unı geendet.
Die Lesung Mıttwoch der Fastenwoche reicht bıs Ö, 1 Mıt S, 7
SELZ die Lesung AUS den TOV be1 der eucharıstischen WHeıer VO  D Weıhnachten
eın 0 —

Am damstag der Fastenwoche hatte dıe Lesung AUuSs Prov mıt 10,
geendet Am Montag der Fastenwoche SEetZ der 7zweıte Teıl der Lesung
AUS den Prov mıt 10, 10 eın Dıiese Lesung reicht ‘ bıs 10, FO mıt 10,
N VA dıe Lesung AUuS den Prov Januar eın !

Der erste 'Teıl der Lesung AUuSs den Prov genannten Montag der Has-
tenwoche endet mıt 1, 2 mıt I, SETZ dıe Lesung März eın !
Dıiese reicht bıs 12, 4 ; 12, ist der Begınn der Lesung Donnerstag der

Fastenwoche © —mm
Das nde diıeser Lesung (12 24) schließt unmıttelbar den Begınn

der Lesung des September (12, 25) Das nde der Lesung
Freıtag (23, 14) geht unmıiıttelbar ber In den Begınn der Lesung
Samstag ! (23, 15) Das nde der Lesung Dienstag (24, 29) ist 1Ur

Verse getrenn VO Begınn der Lesung Dienstag (24, 28) Das
nde der Lesung dieses Dienstags (31, 9) leıtet unmıttelbar ZU Begınn
des 7zweıten Teıles der Lesung des Freıtag ber (3L 10) Das nde
der Lesung des Donnerstags (29; 1) leıtet unmıttelbar ber ZU Begınn
der Lesung Januar (29, 2) Das nde dıeser Lesung des Januar
(29, Ö) schheßt unmıttelbar den egınn des ersten Teıles der Lesung

Freıitag (29, {)
Dıe Fülle dieser Beıspiele verbıjetet C 1eTr bloße Zufälle denken.

Wır können a,l1so0 erschlıeßen, mıt welcher Sorgfalt 1eTr dıe Redaktoren
Vo  SC sInd. Wır werden aber auch dem weıteren Schluß gedrängt,
daß dıese Redaktoren ihre Arbeıt erst vornahmen, nachdem wenıgstens
dıe Haupttéxte des übrıgen Kıirchenjahres schon festlagen.

AÄAus dem uch Job haben die edaktoren der durch dıe Hs VO  a} Parıs
vertretenen Ordnung den Block 29, 2-31, aufgenommen. Dabeı bleibt
a‚ber zunächst überraschend, daß 1Ur dıe un:! dıe Fastenwoche mıt
Lesungen AUS dıiesem Block bedacht wurden. uch dıe Verteilung 1 e1IN-
zeinen g1bt Rätsel auf Dienstag SEeLZ S1e mıt 29, eın un reicht
bıs ZU nde des Kapıtels. Z erscheınt aber erst Mittwoch,
während 29, 2-30, 10 schon für den Montag bezeugt ist, In der-
selben Abgrenzung erscheınt diıeser Abschnitt och einmal Dienstag,
während Montag bereıts 30, 11-3L1, ZUT Verlesung kam !

Das uch Weısheıt » wırd weder VO  w der Ordnung des alten Armenılers
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och VO  - derjenıgen der älteren Schicht 1n den georgischen Zeugen
unseTelN Wasttagen benutzt Im Parısınus nımmt dıe Rolle eines Aus-
wechselstückes ZU uch der Proverbıen ein ; enn steht nıe agen,
für dıe eıne Lesung AaUuSs den Proverbıen vorgesehen ist. Folgende Abschnıtte
sind für folgende Jage angegeben
Weısh 1, 1"7 für den Diıenstag der Fastenwoche
dasselbe für den Mittwoch der Fastenwoche
Weısh 14, 11-15, für den Freıtag der Fastenwoche

1139  - dıe Tatsache, daß che VO der Jüngeren georgischen Schicht
Neu ausgewählten Perıkopen besonders bedeutsame und einprägsame
Abschnıiıtte A US dem bıeten (Noe; Turmbau Babel;: Barlaam ; Mosis

us  e UuSW) auch g IS charakterıistisch bezeichnen soll,Tod uth -9ah2Z B
möchte ich dahıingestellt Se1N Jassen

Dagegen dürfte das ehle einer Berücksichtigung des Laufes des be-
treffenden Buches ohl alg kennzeichnend angesprochen werden. So ateht,
(+en 9 20-11, ıttwoch der Fastenwoche 7zwıschen (+en 29, 11-26,

voraufgegangenen Diıenstag und (z+en 28,5-29,39 folgenden
Donnerstag ; Dt 34, 1-34, I Freıtag der Fastenwoche 7zwıschen
Dt 10, 12-11, desselben Freitag und LE 30-12, 27 des kommenden Freı-
vag; Kön R 3-1, 13 Dienstag der Fastenwoche zwıschen Kön
16, 1-16, voraufgegangenen Dienstag und Kön L7 1-18,
folgenden Dienstag, wobel och besonders beachten ISt, daß 17, sıch
unmıttelbar 16, anschheßt ! Prov 3 24.-4.,9 Donnerstag der
Fastenwoche hat 7wWwel Tage vorher schon Prov 15 32-16, 1 VOT sıch !
AÄAhnlich TOV Ö, 11-8, 21 ttwoch der Fastenwoche ; Cags
bereıts TOV ‚ 1-30, 14 und 24, Ja 1ın eın und derselben Perıkope
eın und desselben ages Montag der Fastenwoche) geht TOV 11 1711
29 dem Abschnitt TOV 10, 10-19 vorauf ® —D

uch dıe AUuS dem uch Job NDNEeUu ausgewählten Stücke sınd nıcht ach
dem Lauf des Buches geordnet und auch nıcht ın dıe bereıts bestehende
Urdnung der älteren Schichten entsprechend eingefügt.

Diıiese KEntwickelung der Liturgıe der Fastenzeıt 1mMm vorbyzantinıschen
Jerusalem gewıinnt och mehr Relıef, wenn WIT S1e jener Entwickelung
gegenüberstellen, dıe sıch unNns ın späteren Zeugen des armenıschen LOr
tıonars offenbart. etztLere Entwickelung wurde-. bereıts greıf bar in Jenem
Zeugen, den Conybeare be1 se1lner Übersetzung des Par AL mıt-
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herangezogen hatte70. Die Art, wı1ıe dort 1ın dıie Anmerkungen verwıesen
wurde, heß indessen sgeıne Eigenständıigkeıit nıcht deutlich hervortreten.
rst als Adontz den entsprechenden 'Text ach der Hs 169 der Me-
chitharıstenbibhliothek Venedig unter Heranzıehung der Hs 285
derselben Bibhliothek und der Hs der Mechitharistenbibliothek Wıen
un: der Hs 898 Kdschmilatzın und der Hs des armenıschen Seminars

Rom veröffentlichte”1, wurde das spätere Stadıum dieser Entwickelung
deutlicher orelfbar. Aus dıesen Dokumenten äßt sich folgendes heraus-
heben

Beharrung auf dem Zustand des alten Armenılers

bezüglıch der Zahl der Lesungen 1E ist, nıcht gewachsen.
bezüglıch der Verteilung der Lesungen HUFE dıe Tage, dıe auch der

alte Armenıler berücksichtigt, weısen Lesungen auf.
bezüglıch der Abgrenzung der Lesungen fıinden sich 1UTr SahZ unbe-

deutende Verschiebungen??.
1Ur Montag 1ın der Sionskırchebezüglıch der Wahl der Kırche

NsSTAatt ın der Anastasıs.
bezüglıch der Stunde des (+ottesdienstes immer ZUT 10 Stunde.

17 Eıne Weıterentwıickelung zeıgt sıch 1M Rahmen der Lesungen für
dıe Katechumenen. Man benutzt diese Lesungen, dıe och freıen Tage
auch mıt einem (Aottescdienst versehen. Die Zahl dieser freıen Tage
beträgt 19, das sınd dıe Montage, Dienstage und Donnerstage der I e
4., und Fastenwoche. Da dıe Zahl der Lesungen für dıe Katechumenen
aber 19 beträgt, sıeht, INnan sich CZWUNSCH, einıgen agen mehr Lesungen

nehmen.
In der Durchführung dıeser Grundlinien zeıgen siıch 1M einzelnen wıeder

Unterschiede. So beläßt eıne eEeTStEe Gruppe VO  - Zeugen diıese Lesungen
ach dem Vorbild der Ordnung 1MmM en Armenıer och geschlossen

Y dem Corpus der übrıgen Lesungen für dıe Fastenzeıt. Hıerhıin gehört
das Bruchstück des Lektionars, das uns ın der Biıbhliothek der Wıener
Mechitharısten erhalten ist DDa lesen WIT

Vgl Anm
Adontz, Les f  Etes  A el le8 sarnts de ’ Eglise aArmenNLENNE Revue de *Orient Chretien

26 1927/28 A und Die Angaben, die WIT 1mMm Verlauf der Darlegungen zıtleren,
finden sich auf den 2925 6R

Am Mittwoch der OC. beginnt die Lesung Aus Kx TST 2‚ 11 während die alte Fassung
2; ang1ıbt ; Mittwoch der Fastenwoche SELZ die Lesung A us ‚Joel TST miıt 4, e1n, während
die äaltere Fassung WwWI1Ie uch dhıe Georgier 37 angeben; Mittwoch der OC beginnt
dıe Lesung AuSs EKExodus TStT bel l ‚ M wıe bel den Georglern während die alte E

meniısche Überlieferung schon bei 4, AA einsetzt.
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14 Lesung Kor 15. ff
Dienstag Lesung Danıiel (: D

16 Lesung Kor 12 ff
17 Lesung Kor 12, Fr

Kız 3, ffDonnerstag 18 Lesung
19 Lesung Tım 3, D ff.

Wır haben a lso deutlich das nde dıeser Lesungen VOL uUunNns das Bruchstück
SELZ 1mM Montag der Fastenwoche e1n.

KEıne 7zweıte Gruppe VO  S Zeugen stellt eın schon fortgeschrıtteneres
Stadıum der Entwickelung dar A1e ordnet dıe Lesungen für dıe ate-
chumenen In das Corpus der übrıgen Lesungen für dıe Fastenzeıt e1INn.
ach Venedig, Mechitharistenbibhothek 169 erhalten WIT folgendes
Bıld VO  m dieser Ordnung

Montag Is I: 16 .
Dienstag Kız 185,20 SI
Donnerstag Röm 6, r
Montag Kor (hes Kol 2, {f.)

ebr 1L, ffDienstag
Donnerstag Is 45, v e un Eph D, 14 .
Montag Jer Ö9, 19 W
1enstag Job Ö, A und Kor Ö, F
Donnerstag ebr 1} Fr

Is ( {t.Montag
Dienstag Is D3, E
Donnerstag Kor 15, ‚4B
Montag Dan { ff und Kor 12 ff
Dienstag Kor 12,yaz] pf pd CN €&) ©&5I A —A A 1 15 215 SO© © ©& Kız Dl und Tım D 14 FDonnerstag

KEıne Spielart innerhal d1ı1eser Gruppe offenbart das Bruchstück der
Hs der Mechitharıistenbhiothek Wıen, das mıt dem Montag eIN-

und für diıesen Montag och Kor 15, ff angıbt, eıne Lesung,
dıe ın dem eben angeführten Zeugen och für den Donnerstag vorgesehen
Wa  F Dafür rücken ın der Wıener Hs IDan ( ff und Kor 12, ff auf
den Dienstag.

Und eıne drıtte Spielart zeıgt unNns c1e unter Anm angeführte Hs der
Bodle1iana. Hıer ıst Kor Ö, Bff. bereıts Donnerstag; ebr L ff

Montag; I8 ( 10 ff AaAn Dienstag; Is DO, T Donnerstag ;
Kor 15, T stellt, ann gleichen Tag den Anschluß wıeder her
Eınen Sal anderen trend offenbaren uns dıe Angaben 1n der Hs Chıgı
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Arn 1.73 Hıer fehlen sämtlıchen Freiıtagen dıe Lesungen AUS Isalas;
ebenso Montag, ı1enstag un! Donnerstag der Woche dıe Lesungen
AaAUusSs den FTIOV.: ebenso Dienstag derselben 7zweıten Woche die Lesung
2AUuS Jeremnas. Das ist offenkundıger Schwund ; offenkundiıger, als

genannten Donnerstag der 7zweıten Woche dıe des Ausfallens
der 7zweıten Lesung AUuS den Proverbıen In Wahrheıit 7zweıte Lesung,
och q IS drıtte Lesung gezählt ist,

Derselbe trend ZU Schwund offenbart sıch be1 den Lesungen für dıe
Katechumenen dıe Hs bıetet 1LUF dıe Lesungen 2-8-9-15-18 uch SoONs
lassen sıch gleichgeartete Auslassungen eobachten In der Epıpha-
nienqcht7

Kugen1us Tısserant, (/odıces Arment Byblıothecae Vatıcanae (Rom 1927 358
Von diesen Untersuchungen fallt uch Licht auf dıe Lectiones liıbrıs historicıs

desumptae », die 1mMm Borg. Ar IL (Tisserant a.a.0 29) 1n ihrer Zusammenstellung den Leser
unächst überraschen. Ks handelt sich da nıchts anderes a Is Lesungen ZUC Fastenzeıit
und Karwoche, wı1ıe folgende Übersicht eindeutig dartut
(Gen ‚1'37 bestimmt für den ontag der Karwoche;
(Gen 67 9-9,17 estimm: für den Dienstag der Karwoche;
Gen 18,1-19,30 bestimmt für den Mittwoch der Karwoche;
(z;en 22,1-22,18 bestimmt für den Donnerstag der Karwoche;
Kıx 1,1-5, estLi1mMm für dıe Mittwoche der Fastenzeıt ;
Kx „ 4-12, DE und 1 9 24-15, 1 bestimmt für die Osternacht.
Dt 6! 4-11, 25 estimm: für die Freitage der astenzeıt.



Danıel bar Maryam
Eın nestorıanıscher Kirchenhistorıker *

VO

Krıka Degen

IDe Aufgabe

Die vorliegende Arbeıt beschäftigt sıch mıt einem syrıschen Kırchen-
hıstoriker des Jahrhunderts, Danıel bar Maryam. Da 1Ur verstreute
Nachrıichten ber se1ne Werke und wenıge Auszüge AUuS se1ner Kırchenge-
schichte überlhefert SINn.d, besteht eine der beıiden Aufgaben 1n. der Sammlung
der Krwähnungen und Kxzerpte. Den Ausgangspunkt bılden dıe Angaben
Anton Baumstarks 1n. se1lner (Aeschichte der syrıschen Lıteratur »}, dıe
sıch einıge Hınvweıse 1n syrıschen Quellen erganzen lassen.

Mıt der Zusammenstellung der Kenntnıisse, dıe uns durch syrische und
arabısche Quellen ber Danıel bar aryam und seıne Kirchengeschichte
überhefert SIN.CL, ist, dıe Grundlage für dıe zweıte Aufgabe gegeben, nämlıch
für eine Überprüfung der ese Jean-Baptiıste Chabots, daß Danıel bar
Maryam mıt Danıel bar J1übanıta identifizıeren Se1l

I1 IDare nolıtısche und kirchliche Lage Mesonotamıens

Eın kurzer Überbhblick ber dıe Geschichte Mesopotamıens während des
Jahrhunderts Mag dıe äußeren Umstände verdeutlıchen, unter denen.

sıch dıe kirchengeschichtlichen Entwicklungen un Entscheidungen voll-
ziehen2.

Zu Begınn des Jahrhunderts legt dıe politische Macht ber das ‚WE@e1-
stromlanı be1 den errschern des oströmischen Reıiches (Hauptstadt

Diese Untersuchung hat der Theologischen Fakultät der Philipps- Universität Marburg/Lahn
als Magisterschrift vorgelegen ; der Arbeıt wurden 1Ur geringfügige Änderungen O«
OIMLMeN. Meın besonderer ank gilt Herrn rof. Dr. Dr etrer Kavweranu, der mich ın das
Studium der Ostkirchengeschichte einführte un! das Thema der Arbeit anregte

GSL, 207
Vgl diesem und z nächsten Abschnitt Hage, Dre syrisch-Jakobitische Kırche un

{rühislamischer Zent, Wiesbaden 1966, D
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Konstantınopel) einerseıts un be1 der Dynastıe der Sassanıden a,Is den
Beherrschern des Perserreiches (Hauptstadt Seleukıa-Ktesıphon) ander«erseıts.
Die (irenze zwıschen beıden Machtbereichen verläuft se1t dem Frıedens-
schluß des oströmıschen alsers Jovian mıt dem Sassanıden Säpür 44
1M Jahre 263 n.Chr westlich der Innıe Nısıbıs Tür Abdin Häbor, a 180
mıtten durch Mesopotamıen3. In der Folgezeıt kommt 1immer wıeder
ZU krıegerischen Auseinandersetzungen zwıschen Oströmern un Persern,
beı denen dıe Feınde oft weıte Krijegszüge ın das gegnerısche Land unter-
nehmen, unter denen besonders dıie Ziviılbevölkerung leıden hat Tst
Z Begınn des Jahrhunderts gelıngt den persıschen Heeren unter
Chosrau I1 Parwez, das römısche Mesopotamıien, Dyrıen, Palästina und
Agypten ZU erobern un durch Kleinasıen bıs nach Byzanz vorzudrıngen.
Sehr bald erfolgt der Kückschlag durch das sıegreiche Vorrücken des a1sSeTrs
Heraklıus.

Durch dıe lange Kriegsführung miıt Byzanz und durch innere Streitig-
keıten ist. das sassanıdısche Reıich geschwächt, daß den bald darauf
erfolgenden Ansturm der muslimıschen Araber nıcht aufzuhalten veErmMasS.
Die Kntscheidungsschlacht der Araber dıe Perser 1 Jahre
636 und endet. mıt einem DIeg der Araber. ach der Krmordung des etzten
Sassanıden Yezdegerd 111 1n der ähe VO  D Merw (651) schlagen aJlle Versuche
der Perser. den Arabern erfolgreich Wıderstand leisten, fehl4 Dem Ml1-
hlLtärıschen Vordringen der Araber folgt bald darauf die Ausbreıtung des
Islam

Bereıts 1mMm und Jahrhundert erfolgt ach der Chronık Von Arbela
dıe Ausbreitung des Christentums ber Syrıen ach Mesopotamıen und
1ın dıe Persıs®. Während der krıegerischen Auseinandersetzungen zwıschen

Wiıdengren, (zZeschichte M esopotamıens, ın Orzentalische (Zeschichte DON Yros has Mo
hammed, Leiden/Köln 1966, 1.ADt.; 2.Bd.) 25
( IN, Der Islam, 1ın Prompyläen- Weltgeschichte, 5..Bd.; Berlin-Frankfurt-

Wiıen 1963, 61
Zur (Geschichte der nestorianıschen ırche vgl Nıkıtine, Art. Nestorıaner, ın Einzy-

klopädıe Aes Islaäm, Leiden/Leipzig 1936, 503 975-979; Tısserant, Art. I/’eglıse NCS-

torıenne, In "T’ARO Sp 157/-323; Spuler, DIDe nestorıanısche ırche, In : Relıqrons-
geschichte des ()rıents un der e1rt der W eltrelıqronen, Leiden/Köln 196L1, 1.Ab:t.,
2.Absch.) 120-169 Zur Chronik VO  - Arbela. vgl Sachau, Ihe OChronıik DON Arbela,
Berlin 1915, (Abhandlungen der Königlich Preussischen Akademie der Wiıssenschaften. Jahrgang
1915, phil.-hist. A lasse Nr. Ö) Uun:' Vom Ohristentum vın der Persıs In Sıtzungsberichte der Kön1g-
lıch Preussıischen Akademıe der Wıssenschaften, Berlin 1916, Bd.39, 958-980 ; ferner falg
Art. OC'hronilk DO  z Arbela, In Kındlers Interaturlexıkon, 1’ Zürich 196.  , Sp
Ziur Entwicklung des Christentums ın Mesopotamien vgl uch W.de Vries, Antıochıen und.
Seleucıa-Ctesiphon. Patrıarch und. Katholıkos . 1n Melanges Hugene Trsserant, Vol 3‚ Orient
Chretien, D  y part., (itta de] Vatıcano 1964 (Studi Test1 233), 429-450
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Oströmern un: Persern geraten dıe persischen Chrıisten ıhrer Ver-
bındungen den. Patrıarchaten VONNn Antıochıen un: Konstantınopel
ständıg erneut Iın den Verdacht, landesverräterische Bezıehungen den
Staatsfeinden Persjens unterhalten. Hınzu ommt, daß S1e sıch der
persischen Staatsreligion, dem Zoroastrısmus, nıcht anschlıeßen, und
daher Z W AL zeıtwelse als Andersgläubige geduldet werden, oft aber unter
schwersten Verfolgungen leıden haben Beıides Täg azu bel, daß dıe
persische Kırche 1mM Laufe des Jahrhunderts größerer Selbständıgkeıit
gelangt. Im Jahre 410 werden auf der Synode VONN Seleukıa-Ktesiphon
VOIl den versammelten persischen Bıschöfen dıe Beschlüsse des Konzıls
VON Nıcäa ANSCHOINME und damıt der Anschluß dıe dogmengeschıcht-
hıche Entwicklung der übrıgen Kırche vollzogen. Zugleich wırd dıe V orrang-
stellung des Metropoliten VONNn Seleukıa-Ktesıphon gegenüber allen persischen
Bischöfen kırchenrechtlich festgelegt. Auf eıINeTr Synode des Jahres 4.24.
wırd das Appellationsrecht der persıschen kırchlichen Amtsträger den
Patrıarchen VOon Antıochıen aufgehoben.. Damıt ist organısatorısch dıe
Selbständigkeit der persischen. Kıirche erreıcht. Dıie Irtrennung autf dog-
matıschem (+eblet wırd endgültıg durch dıe Annahme der Lehre des autf
dem Konzıil VO Kphesus (451) verurteıllten Nestorius auf der Synode
Bet Läapat 1mM Jahre 483 vollzogen. Trotzdem verbessert sıch das Verhältnıis
des persischen Staats ZU den Christen nıcht wesentlıch. Immer wıeder
kommt Christenverfolgungen und Eıngriffen des persischen Herrt-
schers 1n dıe kırchliche Verwaltung, eLwa indem dıe Neuwahl des Ka-
tholikos verhindert. Kıs ıst, daher verständlıch, daß dıe Chrısten den VOT-

dringenden Arabern wen1g oder Sal keinen Wıderstand entgegensetzen,
und bereıt SINd, dıe Dieger als cdıe Befreıler VOonNn den bısherigen Unterdrük-
kungen begrüßen. In den ersten beıden Jahrhunderten ach der TODEe-
runhg verhalten sıch dıe Araber ın der KRegel tolerant gegenüber der nıcht-
arabıschen Bevölkerung. ber dıe Nestorjaner un dıe Chrıisten über-
haupt bleiben 1n dem sıch neubıldenden aa eine relıg1öse Mınder-
heıt, dıe auf Duldung durch dıe andersgläubıgen Herrscher angewlesen ist,

KEıne besondere Stellung nımmt das Mönchtum ın der nestorlanıschen
Kırche e1n. das sıch ın Syrıen und Mesopotamıen unabhängıg VO ag yp-
tiıschen entwıckelt hat? Ks ıst stark asketisch bestimmt un: er AUS

diıesem Grunde 1mM Jahrhundert 1n Gegensatz ZULT kırchlichen Hıerarchie,

So BTUnN, Das uch der Synhados, Stuttgart/Wien 1900, 5 ’ 56 un! Spuler,
O' cat (8.0 Anm 5), 123 Anders neuerdings W de Vriles, 0 cat. (S.0 Anm 5)’ der cıe
persische Kirche für VO  z vornhereın autonom häalt.

Vgl Vööbus, Hıstory 0} Ascetıcısm un Ehe SYTLANn Orzent, 1958 154), A 1960
CSCO 197)



Degen

a Is asketische Vorschriften für Kleriker aufgehoben werden®. Von der
kirchlichen Leıtung mehr gehindert alg gefördert, verhert Eıinfluß
1mM öffentlichen Leben rst nde des Jahrhunderts trıtt unter
Abraham VO  s Kaskar und seınen Schülern eıne Neubelebung des Mönch-
tums e1IN, dıe auch elner stärkeren lıterarıschen Betätigung der Mönche
führt

ber dıe Anfänge der Kirchengeschichtsschreibung berichtet der Nes-
tor]ıaner Marı ıbn Sulaıman (12 Jhd) zweımal 1ın se1lner Patriarchengeschichte.
Die erste Bemerkung befindet sıch iın der Erzählung ber den Patrıarchen
Papa® (um 320) un! lautet

IA 9
Und In seınen agen begann 1nNna  w Kirchengeschichten Zu schreı-

ben
er zweıte 1n weıls steht 1n dem Abschnitt ber den Patrıarchen IS  ö‘ya  hb

111 (um 650) un hat folgenden Wortlaut1i:

da WE \.Ju} AL 3A5 Ö
In selinen agen gyab vıele Lehrer!?; und INa  a begann Kırchen-

geschıichte schreıben y»LS
Mari äßt 1ın seınem Werk dıese beıden Aussagen nebeneiınander stehen.

Das erste Zatat weıst, auf Kuseb Aufgrund des zweıten Zatats kann jedoch
1LUF ann. der Begınn der syrıschen Kirchengeschichtsschreibung 1n dıe
Mitte des Jahrhunderts verlegt werden, WE sich diese Angabe auch
durch andere Nachrichten wahrscheinlich machen 1äßt Leıder sind. jedoch
dıe Anfänge der syrıschen Kirchengeschichtsschreibung och nıcht erforscht.

Beide Sätze des Marı verweısen auf das große Vorbild vıeler syrıscher
Geschichtsschreiber, dıe €KK)\’T](J'L(IO’TL_K”)] ( LOTOpLO) des Kuseb Dıiese hat
auf dıe gesamte syrısche Geschichtsschreibung eingewirkt un mMu schon

Vgl Spuler, crt. (8S.0. Anm 5 9 1981920
ü  U Gıismond1, Marıs Amırı el Slıbae De Patrıarchıus N estorsıanorum (Vommentarıa

dicrıbus vablıcanıs edrdıt latıne reddıudit, Bde Kom 1896 1899 Marı rab. ext 8’ lat
Übers Eıne entsprechende Stelle findet sich uch bel "Amr, rab. 'ext ]‘ 9 lat, Übers

Zur Datierung ISö‘yahbs vgl ınten 48f.
Marı ed. Gismondi1, 0 cart. (8.0 Anm 9), Trab. ext 62, 6 E lat Übers
Der hler verwendete Begriff für « Lehrer » stammt AUuS dem Syrischen ; ‘ vgl. Graf{,

Verzeichnts arabıscher karchlıcher Termunt, 2 9 vermehrte Aufl., 1954 147), 108
Assemanı schreibt; diese Stelle "Amr ıb Mattä vgl Assemanı, Bıbliotheca

Orzentalıis Clementıino- V atıcana, de, Rom 3’ 1, 148 Anm 4’ 633
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firüh 1115 Syrische übersetzt worden se1n.14 Mehrere syrısche Geschichts-
schreıber NnenNnNeN ihr Werk ebenso WI1Ie Kusebh auch WEeLLN S1e W16 Euseh
nıcht ausschließlich Kırchengeschichte darstellen uch dıe Kırchenge-
schıchte des Sokrates un!' dıe des Theodoret sınd VO  a nestorianıschen
Geschichtsschreibern benutzt worden

Ihren eigentlichen Ursprung hat dıe nestorjianısche Kırchengeschichts-
schreibung jedoch den syrıschen Märtyrerakten und Heıligenvıten Aus
dıeser lıterarıschen Gattung entwiıckelt sıch dıe nestorlianısche Kırchen-
geschichtsschreibung, ohne sıch JC SahZ VO iIhr trennen Untersucht
INan den Begınn der nestorlianıschen Kırchengeschichtsschreibung SENAUET

ergıbt sıch daß dıe ersten Kirchengeschichten bereıts Jahrhundert
verfaßt wurden Hür dıe Chronıik VO  s Arbela des Meihäzkäl1e nımmt Sachau
dıe Mıtte des Jahrhunderts a‚ ls KEntstehungszeıt an1 7 In dıe gleiche Zeıt
gehört dıe ANONYINE (+eschichte der Märtyrer Von Karka Bet S1ök1ı8
Weniıg später wırd Grigör VOon Kaskarlı? der unter dem Katholikos a br-
- \
150 (596 604) Metropolıt VO  a} Nısıbıs wurde Kirchengeschichte
geschrıeben haben Sıe 1ST unsS nıcht erhalten wırd aber ILıber GCas-

itatıs » des 185ö‘dnah VO  - Basra erwähnt?® Am nde des Jahrhunderts
hat Barhadbsabbaä 2US Beat Arbaye?ı Kırchengeschichte Ka-
pıteln abgefaßt Von der des Bar Sahde AUS Karkaä Böat S1ök22 dıie och

vorıslamıscher Zeıt entstanden Se1in mMu sınd NUur Bruchstücke erhalten
Von den Zeıtgenossen 155 yahbs 111 sınd Danıel bar Maryam un 1ka
AUS Beat (}+armaı als Verfasser kırchengeschichtlicher Werke bekannt??
Eın welterer Kırchenhistoriker AUS dıeser Zeıt Allıähäzka wırd von Klıas
bar Sinäyä2 4 für dıe Jahre und zıtiert25 Dem Jahrhundert

Die alteste erhaltene syrische Handschrift der Kirchengeschichte des Kuseb stammt
Aus dem Jahre 462 ; vgl GSL, Anm

Vgl GSL, 106- 107
GSL 134

Sachau, IDre OChronıik VDON Berlin 1915 (Abhandlungen der Königlich Preus-
sıschen Akademie der W issenschaften ahrgang 1915 phil hıst, Jasse, Nr Ö)

GSL 134
(ASL 128

bo Le TInrvre de Ia (’hastete, COI DOSEC Dal ‚Jesusdenah eveque de Bacrah publie
et raduit Par Melanges d’archeologıe el hıstorre Rom 1896 56

GSL 136 un S Ie syrısche Interatur, Sematistuk
Leiden 1954 (HO und Abschnitt) 180

GSL 135
GNSL 207
1ias 97 Nısıbıs ULE M etropolitae Nısıbenz chronologıieum Syrischer 'ext,

1910/1962 edıdıt Brooks CSCO 627 124 125 Latem Übers VO Brooks
1910/1954 CSCO 63 *),

23 GSL 207



Degen

gehören ferner och der Metropolıt Klıas VO  - Merw26 an, dessen Kırchen-
geschichte 1ın der OChronık VO  D Se’ert erwährt w1rd?”7, und der AHONYIE
Verfasser eiIn. Mönch von Erzählungen AauUuSs der Welt- un Kırchen-
geschichte VO Tode Hormizds bıs ZU Untergang des Sassanıden-
reiches?8,.

Trotz der nıcht gerıngen Zahl Kırchengeschichten 1MmM und Jahr-
hundert ist schwıler1g, den (+esamtcharakter dieser Laiıteratur erkennen,
da eın Teil der Werke vollständıg verloren ist. und andere 1Ur

och ın Bruchstücken erhalten sınd. Kıne Untersuchung der Überreste
diıeser Kırchengeschichten, dıe gerade für die Beurteilung der Anfänge
nestorlanıscher Kıirchengeschichtsschreibung wıchtig P fehlt bısher.
Diıie Annahme, daß dıe nestorlianısche Kirchengeschichtsschreibung 1m
wesentlichen erst unter dem Eınfluß des Islam entstanden se129, ıst Jedoch
be]1 dem aufgezeıgten Sachverhalt nıcht aufrecht ZU erhalten.

V1r Leben und Werk des Dannel bar Maryam
IDie ein.z1ge Nachricht ber Danıel bar Maryam, dıe eınen 1nweılıs auf

seine Lebenszeıt nthält, findet sıch 1 Kıtab al-mıgdal des ‘Amr ıb
Matta ort berichtet ‘Amr folgendermaßen ber den Patrıarchen 18ö‘°yahb

yULo .00 9 > 1 S>
o_‚la.cb Ba A.ebLa U o ll Ol S A
52 e M>k:— e As> 1 AL AI

JLSlng C„...‚.‚.‚b Ob) IS 9 d.„.)bj.: d x 9 mmu 9 CN ‘

9\.be SA z Ca y 19 M‚f@
e 0 AJ)K;) A g_‚JK_’

GSL, 0
2’7 Scher, Hıstorvre Nestorıenne. Chronique de eert, iın 13 1919), 51  ,
28 GSL, 207 * OChronıcon 0  ONYMUNM., 1ın (hronıca MUNOTA, ed G(u1d], Syr ext7

CSCO 1 9 15-3 lateın. Übers. 1903 /1955 CSCO )’ 13-32; Nöldeke, IDre 9  S (Aurdrı
herausgegebene Chronik, übersetzt un: commentıert, 1n Sıtzungsberichte der Kazrserlichen
Akademıe der Wıssenschaften, D  SI ASSE, 128 Abhandlung, Wien 1893, 15  o

So u, Ie Chrıistranısierungs-Legende DON Merw, In A bhandlungen ZUT semantischen
Kelhqgronskunde und Sprachwissenschaft W ol} W ılhelm. Grafen DON Baudıssın AT Senptember
1917 überreıcht, hg. VO. Frankenberg un Küchler, lessen 191S8, 404

G1ismond1, O' crt. (S.0 Anm 9), °Amr Trab. ext 5 9 lat Übers 32  -



Daniel bar Maryam 51

AUuS der Landschaft« I85°yahb AuUuS Hazza. | Dieser Vater
HazzaDaniel bar Maryam  51  ]  aus der Landschaft  « I8ö‘yahb aus Hazza. [Dieser Vater  Hazza ... wurde Bischof von Ninive, darauf Metropolit von Mosul.  Und als Maremmeh gestorben war, erschien er mit den Vätern  zur Wahl, ... da gelobten sie ihm Gehorsam, und er wurde in  im 5. Jahre .des Cha-  al-Madä’in zum Patriarchen eingesetzt  Und  lifats des ‘Otmän, das ist das 962. (Jahr) der Griechen  in seinen Tagen lebten Rabban Qämi8ö’, Daniel bar Maryam,  Mikä aus Bet Garmai und Sergius, welcher Metropolit von Gun-  desäpür wurde und 45 Jahre lang  seinen. Sitz  innehatte.  I8ö‘yahb starb im Jahre 971 der Griechen  .. Die Zeit seiner  Leitung betrug 9 Jahre% und 3 Monate ».  Daniel bar Maryam war also ein Zeitgenosse des Patriarchen I8ö‘yahb  V  II1», I  so  yahb selbst wurde, nachdem er zunächst Bischof von Ninive  und Metropolit von Mosul war, als Nachfolger des Maremmeh?? zum Patri-  archen gewählt und ordiniert. Das geschah nach ‘Amr im 5. Jahr des Cha-  lifen ‘Otmän und im Jahre 962 der Griechen. ‘Otmän ibn ‘Affän, der  3. Chalif, regierte von 644-656 n.Chr. Das 5. Jahr seiner Regierung wäre  dann das Jahr 649 n.Chr. Da ‘Otmän aber erst im November des Jahres  644 n.Chr. die Nachfolge des Chalifen ‘Omar antrat, fällt der größte Teil  Vme  seines 5. Regierungsjahres in das Jahr 650 n.Chr.2 I  so  yahb III. starb  — nach ‘Amr — im Jahre 971 der Griechen (= 660 n.Chr.). Berücksichtigt  man, daß I8ö‘yahb in der kirchlichen Hierarchie nacheinander drei Ämter  innegehabt hat, so kann man annehmen, daß er um 600, eventuell auch früher  geboren ist. Seine von ‘Amr genannten Zeitgenossen Rabban Qämi8ö°‘,  31 H. Gismondi übersetzt hier irrtümlich « Sederat annis septem (!) et mensibus Fribus ».  Baumstark übernimmt diese falsche Angabe in GSL, S. 197 Anm. 8.  32 Zu ISö‘yahb III. vgl. GSL, S. 197-200; W. Wright, 4 short history of Syriac literature,  London 1894, S. 171-174; R. Duval, La litterature syriaque, 3. Aufl., Paris 1907, S. 370-371;  J.-B. Chabot, Litterature syriaque, 0.0., 0.J. [1934] (Bibliotheque Catholique des Sciences  Religieuses, Bd. 66) S. 99-100.  33 Maremmeh war Patriarch von 644-647 oder von 647-650, vgl. W. Hage, op. cit., (8.0.  Anm. 2), S: 93.  34 Das Jahr 962 nach der Seleukiden-Ära reicht vom 1. Okt. 650 bis zum 30. Sept. 651 n.Chr.  Vgl. H. Lietzmann-K. Aland, Zeitrechnung der römischen Kaiserzeit, des Mittelalters  und der Neuzeit für die Jahre 1-2000 nach Christus. 3. Aufl., Berlin 1956, (Sammlung Göschen  Bd. 1085), S. 6, 7, 31; F. Wüstenfeld-E. Mahler, Wüstenfeld- Mahler’sche Vergleichungs-  Tabellen zur muslimischen und iranischen Zeitrechnung, 3. Aufl., bearbeitet von B. Spuler,  Wiesbaden 1961, S. 59. — Nach den Angaben des ‘Amr fand also die Ordination ISö‘yahbs  im Jahre 650 n.Chr. statt.  35 H. Lietzmann-K. Aland, op. cit., (s.0o. Anm. 34), S. 31. — Aufgrund der Angaben  des Elias bar Sinäyä über ISö‘yahb (ed. E.W. Brooks, op. cit., s.0. Anm. 24, Text S. 54, Übers.  S. 30) wird seine Amtszeit als Patriarch auch von 647/48 - 657/58 datiert. Vgl. A. Vööbus,  History of the School of Nisibis, 1965 (CSCO 266), S. 297-299.wurde Bıschof VOIL Nınıve, darauf Metropolit VonNn Mosul
Und als Maremmeh gestorben WaL, erschıen mıt den Vätern
ZULT Wahl,Daniel bar Maryam  51  ]  aus der Landschaft  « I8ö‘yahb aus Hazza. [Dieser Vater  Hazza ... wurde Bischof von Ninive, darauf Metropolit von Mosul.  Und als Maremmeh gestorben war, erschien er mit den Vätern  zur Wahl, ... da gelobten sie ihm Gehorsam, und er wurde in  im 5. Jahre .des Cha-  al-Madä’in zum Patriarchen eingesetzt  Und  lifats des ‘Otmän, das ist das 962. (Jahr) der Griechen  in seinen Tagen lebten Rabban Qämi8ö’, Daniel bar Maryam,  Mikä aus Bet Garmai und Sergius, welcher Metropolit von Gun-  desäpür wurde und 45 Jahre lang  seinen. Sitz  innehatte.  I8ö‘yahb starb im Jahre 971 der Griechen  .. Die Zeit seiner  Leitung betrug 9 Jahre% und 3 Monate ».  Daniel bar Maryam war also ein Zeitgenosse des Patriarchen I8ö‘yahb  V  II1», I  so  yahb selbst wurde, nachdem er zunächst Bischof von Ninive  und Metropolit von Mosul war, als Nachfolger des Maremmeh?? zum Patri-  archen gewählt und ordiniert. Das geschah nach ‘Amr im 5. Jahr des Cha-  lifen ‘Otmän und im Jahre 962 der Griechen. ‘Otmän ibn ‘Affän, der  3. Chalif, regierte von 644-656 n.Chr. Das 5. Jahr seiner Regierung wäre  dann das Jahr 649 n.Chr. Da ‘Otmän aber erst im November des Jahres  644 n.Chr. die Nachfolge des Chalifen ‘Omar antrat, fällt der größte Teil  Vme  seines 5. Regierungsjahres in das Jahr 650 n.Chr.2 I  so  yahb III. starb  — nach ‘Amr — im Jahre 971 der Griechen (= 660 n.Chr.). Berücksichtigt  man, daß I8ö‘yahb in der kirchlichen Hierarchie nacheinander drei Ämter  innegehabt hat, so kann man annehmen, daß er um 600, eventuell auch früher  geboren ist. Seine von ‘Amr genannten Zeitgenossen Rabban Qämi8ö°‘,  31 H. Gismondi übersetzt hier irrtümlich « Sederat annis septem (!) et mensibus Fribus ».  Baumstark übernimmt diese falsche Angabe in GSL, S. 197 Anm. 8.  32 Zu ISö‘yahb III. vgl. GSL, S. 197-200; W. Wright, 4 short history of Syriac literature,  London 1894, S. 171-174; R. Duval, La litterature syriaque, 3. Aufl., Paris 1907, S. 370-371;  J.-B. Chabot, Litterature syriaque, 0.0., 0.J. [1934] (Bibliotheque Catholique des Sciences  Religieuses, Bd. 66) S. 99-100.  33 Maremmeh war Patriarch von 644-647 oder von 647-650, vgl. W. Hage, op. cit., (8.0.  Anm. 2), S: 93.  34 Das Jahr 962 nach der Seleukiden-Ära reicht vom 1. Okt. 650 bis zum 30. Sept. 651 n.Chr.  Vgl. H. Lietzmann-K. Aland, Zeitrechnung der römischen Kaiserzeit, des Mittelalters  und der Neuzeit für die Jahre 1-2000 nach Christus. 3. Aufl., Berlin 1956, (Sammlung Göschen  Bd. 1085), S. 6, 7, 31; F. Wüstenfeld-E. Mahler, Wüstenfeld- Mahler’sche Vergleichungs-  Tabellen zur muslimischen und iranischen Zeitrechnung, 3. Aufl., bearbeitet von B. Spuler,  Wiesbaden 1961, S. 59. — Nach den Angaben des ‘Amr fand also die Ordination ISö‘yahbs  im Jahre 650 n.Chr. statt.  35 H. Lietzmann-K. Aland, op. cit., (s.0o. Anm. 34), S. 31. — Aufgrund der Angaben  des Elias bar Sinäyä über ISö‘yahb (ed. E.W. Brooks, op. cit., s.0. Anm. 24, Text S. 54, Übers.  S. 30) wird seine Amtszeit als Patriarch auch von 647/48 - 657/58 datiert. Vgl. A. Vööbus,  History of the School of Nisibis, 1965 (CSCO 266), S. 297-299.da gelobten S1e ıhm Gehorsam, un: wurde 1n

1mM Jahre des Cha-al-Mada’ın ZU Patrıarchen eingesetzt
Undhıfate des ©  Otman, das ist das 962 Jahr der Griechen

1n seınen agen lebten Rabban am  Hı  U<  Ol Danıel bar Maryam,
Mikä Aa US Bet (*+armal und Serg1us, welcher Metropolıit Von Gun-
desapür wurde un Jahre lang seınen Sıtz innehatte.
IS  ö‘ya  'C  ‚.h.b starh 1mM Jahre 71 der Griechen Die Zeıt Se1INeT
Leıtung etrug Jahreßs1 und Monate ».

Danıel bar Maryam War a 180 e1in Zeitgenosse des Patrıarchen Téö‘yahb
V Cyahb selbest wurde, nachdem zunächst Bıschof VO  - Nınıve

und Metropolıt VOLL Mosul WaL, alg Nachfolger des Maremmeh833 ZU Patrı-
archen gewählt und ordınlert. Das geschah ach ‘Amr 1mM Jahr des Cha-
lıfen Otman und 1m Jahre 0692 der Griechen. ‘"Otman ıb ‘Affan, der

Chalıf, reglerte VOILl 644-656 n.Chr Das Jahr se1ner Keglerung WwWarTre
ann. das Jahr 649 n.Chr Da Otman aber erst. 1MmM November des Jahres
644 n.Chr die Nachfolge des Chalıfen ‘Omar antrat, fällt der orößte 'Te1l

V Cselnes Regierungs]ahres 1n das Jahr 650 n.Chr.34 yahb 111 starb
ach ‘Amr 1mMm Jahre 71 der Griechen 660 n.Chr.35). Berücksichtigt

mMa daß 18ö‘yahb 1n der kırchlichen Hıerarchıie nacheinander TEL Ämter
innegehabt hat, annn INa annehmen, daß 600, eventuell auch früher
geboren ist, Seine VO  > °“Amr genannten Zeıtgenossen Rabban am  1  S  Ö

31 (Gismondi übersetzt hıer iırrtümlıich Sederat aNnNısS septem et mensibus ?;ribus ».Baumstark übernimmt diese alsche Angabe 1n GSL, 197 Anm
Zu I  S  Ö  “yahb I vgl GSL, 197-200 ; Wright, ‚OT hrustory of SYT1AC Lıterature,

London 18594, 171-17/4; Duyvak T Iatterature SYTLAQUE, Auf(fl., Paris 1907, 370-371 ;
J5 Chabot, LIatterature SYTLAQUE, O: O: | 1934 ] (Bibliotheque Catholique des Sciences
Religieuses, 66)

Maremmeh Wl Patrıarch VO 644.-64.7 der VO  - 647-650, vgl Hage, 0 CH., (S.0
Anm 2),

Das Jahr 462 nach der Seleukiden-Ära reicht VO Okt. 650 bis ZU. Sept. 651 n.Chr.
Vgl 7 d, Zeıutrechnung der römıschen Kaıserzeıt, des Maıttelalters
und der Neuzeıut ür dıe Jahre nach Ohrıstus Aufl|l., Berlin 1956, (Sammlung Göschen

67 Y öl; te fe D, W üstentfeld-Mahler’sche Vergleichungs-
T’abellen ZUT muslımıschen und. wranıschen Zertrechnung, Au({l., bearbeitet VO  - Spuler,
Wiesbaden 196L1, ach den Angaben des °Amr fand Iso diıe Ordination ISö°yahbs
1m TEe 650 n.Chr. Sta

Lietzmann- K Aland, O' C:, (S.0 Anm 34), 31 Aufgrund der Angaben
des Khas bar Sinäyä über ISö°yahb (ed. Bro KB; 0 Cl S, Anm 2 9 ext 5 9 Übers

30) wird seine Amtszeıt als Patriarch uch VO  - 647/48 657/58 datıiert. Vgl Vö6öbus,
Hıstory of the School 0} Niısıbıs, 1965 266), 297-299



592 Degen

Danıel bar Maryam, Mika AUS Bet (+armal und dergIuUS, Metropolt VO  [

Gundesapür werden annn ebenfalls 1n der ersten Hälfte un dıe Mıtte
des Jhd gelebt haben ber Rabban am  1  s  ö den Abt des Klosters
Bet ‘Ab®?, berichtet Thomas vVvVon Margä mehrmals 1n selner Hıstor1ia Monas-
t1c236. Rabban am  1  S  Ö War ebenso wıe IS  o  =e  yahb 111 eın Schüler des Grün-
ers vVon Bet ‘Abe, Mar Ya’qöb. has bar Sinäyä erwähnt, daß Rabban

- \ CQa1111S0O 1M Jahre 3° der Hısra gestorben el S Mika AUuS Bet (Aarmaı38
ist un bekannt a,ls der Verfasser eıner Kirchengeschichte??®. Möglıcherweıse
ist, identisch mıt eiınem Lehrer Mika, der VO  > Thomas VON Margä *0 e_

wähnt WITd. Daten AUS seinem Leben sınd 1M übrıgen nıcht bekannt.
Derg1us, der Metropolıit von Gundesapür (SyT Bet Lapat) wırd och ıIn einem
aNONYIN überheferten Geschichtswerk AUS dem Jhd erwähnt, das Kreig-
nısse AUS der Kırchen- unNn:! Profangeschichte VO Tode Hormizds bıs
ZU. nde des Sassanıdenreiches aufführt4l. ort wıird unter den Me-
tropolıten un Bischöfen genannt, dıe ZUTLT Zeıt des Patrıarchen Maremmeh 4?
lebten. Man annn daher aufgrund der zıtierten Bemerkung auch für
Danıel annehmen, daß 1n der ersten Hälfte des Jhd gelebt hat

Eıne allgemeine Nachricht ber dıe Werke Danıel bar Maryams g1bt der
Nestorianer ‘A b  so  e bar Brika ges 1318 n.Chr.) 1n selinem Schriftsteller-
katalog
S93rı Aa . 15 * on Ät<.....\‘\

AQ21303.23 m_ Av AQ3 m \’'’ _> AHaQ — aa
Danıel bar Maryam verfaßte eıne Ekklesıastıke, dıe 1ın Teıle

gegliedert ıst, und eın Buch ber dıe Krklärung des Chronıkon »44.

homas Marga T’he ook 0} (Zovernors. T’he Hıstor1ıa Oonastıca 0} ed. an
transl. by 3 N Budge, Bde., London 1893, 7 B uch 1L, Kap 1,8,9

652 n.Chr. ; vgl Lietzmann-K Aland, 0 CH., (8S.0 Anm 39), 31 Elias
bar Sinäy  &, OD. C4l (8.0 Anm 24.), 'ext, 138, Übers

GSL, 207/208, Wright, 0 C88., (8.0 Anm 32), 183 ; Duval O' CW., (8S.0
Anm 32), 346; cher, tude supplementaırre SUT les BETrIALNS SYTIENS orteNntauxX, In ROC
11 1906), 1-3  “&

EKElias bar S  inäya, 0 CH., (8.0 Anm 24), ext 123-125, Übers 6 9 ıtıert S1e
für cdie Te 906, 907 und Y16 der Griechen.

O Cit., (8.0 Anm 36), uch IL, Kap
Chronicon ANOVMYMÜUT, (8.0. Anm. 28) ext Übers N C, Cit.,

(8.0. Anm. 28),
Vgl Anm.
GSL, 323-325; Assemani, 0 Ctl., (8.0 Anm 13), 3, 1, 1-362, bes. 3921

(mıt lat Übers.) ; eng]l. Übers. bei Badger, T'he Nestorıans and herr rıtuals, de.,
London 1852, Appendix A, 361-379, bes 377

Das Fremdwort AQ1301312 wiıird 1m Syrischen 1n zweierlel Bedeutung gebraucht
als Bezeichnung eiınes Geschichtswerkes, das In chronologischer Reihenfolge über KEreignisse



Daniel bar Maryam

An Werken des Danıel ist ‘A bdiSo‘ eıne Kkklesiastike, eıne Kırchen-
geschichte, bekannt; S1e War 1n Teılen oder Bänden abgefaßt. Bel dem
genannten Werk wırd siıch Erklärungen un Krläuterungen ZUT

Zeıtrechnung handeln. Denn einmal ist nıcht üblıch, einem Geschichts-
werk eıne Krklärung » hınzuzufügen, ZU. anderen scheıint sıch ach
der Ansıcht ‘A bdiSo’s Z7wWel VOL einander unterschıedene Werke des
Damıel handeln. Baumstark 45 meınt, Se1 mıt der Möglichkeit rechnen,
daß dıe Anführung des Buches ber Zeıtrechnung 1M Katalog des

150
\ auf einem Mißverständnis beruhe, enn ın eiıner Liturgleerklärung,

dıe iIrüher Georg VOL Arbela zugeschrıeben wurde, Se1 dıe Kirchengeschichte
des Danıel bar Maryam ıtıert. Dıieses Argument VELMAS aber nıcht dıe
Unrichtigkeit der Angaben des ‘A bdis6‘ beweısen. Tatsächlich enthält
dıe genannte Lıturgleerklärung eın Zatat aus der Kırchengeschichte des
Bar Maryam 46, ber ist als solches gekennzeichnet, daß auch "Ab-
disö‘ nıcht für e1in 152 AUS dem uch der Zeıtrechnung halten konnte
ber das uch der Krklärung des Chronıkon » des Danıel bar Maryam
ist uns außer der Bemerkung ‘A bdisSö‘s keine Nachrıicht erhalten.

Kın inwels auf dıe Arbeıtsweise des Danıel ist ıIn eınem Brıef des Pa-
triarchen Timotheus 1.47 (ordinıert 780, geSt 823 1m Alter VOonNn Jahren)

seınen Freund SerZIusS, den Metropolıten. VON Klam, erhalten48. Der
Brief ist zwıschen. 799 und 8()4 n.Chr geschrıeben*?. Dıie betreffende Stelle59
wırd bereits 1eTr angeführt, auch WeLnNn S1e 1M nächsten Abschnitt nochmals
erwähnt werden muß

Ä\..r<.\.n%.n . 17 Ham ‘.\1 Y
A CN MS n E ! X I a\O N S\o>

berichtet, un! als Ausdruck für Zeiıtrechnung 1M weıtesten Sınne. Zu dieser Zeitrechnung
der Kalenderkunde gehört z. B die Berechnung der Epakten, der beweglichen Feste, der
Sonnen- un! Mondzyklen un! der Monate un Wochen eLWwa der Fastenzeiten). Vgl
Smith, T’hesaurus SYTLACUS. de., Oxford 1879/1901,

GSL, 207 Anm
Anonymi auctorı8s eEXDOSULLO offıcıorum ecclesıae Georgro TOelensSı vulgo adserıpta L ed

et interpret. Connolly, SyT ext 1911/1961 (CSCO 64), 3 9 lat. Übers 1913/1954
F1 Das zweıte Zitat eX 7 , bers. 59) cheıint Baumstark nicht

kennen. Siehe uch unten 53{ff.
47 GSL, 217/218; Bidawid, Les lettres du natrıarche nestorıen T'ı mothee tude

crıbique. Citta de]| Vaticano 1956 (Studi 'Test1 187), D  O
T’'7mothei natrıarche eprstulae et interpret. Braun, SyT. ext 1914/1953

74), S 131-133, lat. Übers 1915/1953 75), 87-89
Bidawid, CY., (8.0. Anm 47) 5 , 6 > 69,

Timothei.. emstulae, 95 CW., (8.0 Anm. 48), ext 132; Zeile 7-15; Übers
Eine deutsche Übersetzung dieser Stelle ring Braun, Das nuch der Synhados, Stuttgart/
Wien 1900, 383
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« Dasjenige®! des Schriftstellers Bar Maryam habt ıhr schr
erkannt®2. Kr hat nämlıich das den FPapa Betreffende ach selner
guten Gewohnheıt gekürzt. Ebenso verfährt auch mıt dem-
Jenıgen®? des Patrıarchen n N  Dad  1SO , ındem ZWarLlr dıe Versammlung
un dıe Reformen erwähnt, nıcht aber dıe Nıederschrift>4 der
Synode, weıl 471e dıe Krönung der Lobreden ber Papa enthält.
Dabel ist 1 @e fest ın dıe synodalen Versammlungen eingefügt
W1e der Morgenstern Hımmael. Jenen Brief habe ich nıcht
gesehen, und ich nehme A& daß ıhn nıcht g1bt».

Der Text SE5Z VOTAUS, daß 1ın dem Briefwechsel zwıschen DeETZIUS un
Timotheus bereıts iruüuher VOIL der Angelegenheıt des Bar Maryam dıe ede
War, ennn Timotheus nımmt Jetzt Bezug auf eıine AÄußerung des dergIUS
ber den Schriftsteller Bar Maryam. Da uns diese nıcht vorhegt, ist der
Briefteil schwer verständlıch. Den Schriftsteller Bar Maryam » mıt Danıel
bar Maryam, dem Verfasser der Kırchengeschichte, ıdentifizıeren.
erscheıint deshalb gerechtfertigt, weıl auch be1l einıgen Zıtaten, dıe e1Nn-
deutıg AaAUuS der Kirchengeschichte stammen, gENAaNNT W1Trd55. In dem
Briıef des ITimotheus War auftf diıese Weıse auch ohne Hınzufügung des
Kıgennamens Danıel für den Kmpfänger ausreichend gekennzeichnet.
Vielleicht Wr auch unter den Theologen Jener Zeıt bekannt, daß dıe
Angabe des Verwandtschaftsnamens genugte. Als gute ewohnheıt »
des Danıel wırd hervorgehoben, daß den Bericht ber Papa nıcht 1n
aller Ausführlichkeit übernommen, sondern ın gekürzt hat Da u der
voraufgegangene Briefwechsel nıcht bekannt ist, nd WIT somıt den Anlaß
un dıe Hıntergründe für diıese ÄAußerung nıcht kennen, können 1mM Tol-

Kıs aßt sich nıcht eindeut1ig entscheıden, worauf sıch d1eses Demonstratıypronomen
bezieht, da der vorauifgegangene Briefwechsel unbekannt ist.

Der Plural «ıhr habt erkannt » ist, In dem Briefzusammenhang nıcht auffallend, da der
Absender häufiger den Adressaten In der Pers. lur. anredet

uch hier ist, unsicher, worauf sich das Demonstratıiypronomen bezieht.
IDie SEHNAUC Bedeutung VO  w unseTer Stelle ist. schwer ermitteln. Ich nehme

a} daß das Protokall der Synode gemeınt ist. zönnte ber uch den Beschluß, den
dıe Synode gefaßt hat, bezeichnen ; allerdings hätte Bar Maryam diesen ohl kaum übergehen
können.

Vgl dıe Tabelle
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genden NUL einıge Vermutungen ber den Inn. des Abschnıiıttes gemacht
werden.

Aus anderen syrıschen un arabıschen Kirchengeschichten Ww1ıssen WIT,
daß Papa®® sıch Begınn des Jhd als Metropolıt VO  [ Seleukia-Ktesıiphon
darum bemühte, für dıesen Sıtz eıne Vorrangstellung gegenüber den übrıgen.
Krzbistüuümern. des Perserreiches durchzusetzen. Dabeı stieß beı eliner
Reihe persischer Bischöfe un Metropolıten auf heftigen Wiıderstand,
daß S1e versuchten. auf eıner Synode seıne Absetzung erreichen. Be1l
diıeser Auseimnandersetzung spielt 1n der geschichtlichen Überlieferung der
Briefwechsel des Papa mıt Bischöfen AaULLS dem östlıchen Teıl des römıschen
Reiches eıne Rolle, enn. eın Brief dieser Bischöfe aol] Papa 1n seınem
Anspruch bestärkt haben

ach dem Bericht ber dıe Synode des Katholikos Dadıso 1M Jahre
verteidigt der Bischof Agapeta VO  s Bet Lapat ın einer ede dıe

Vorrangstellung des Patrıarchen VON Seleukia-Ktesıiphon un erwähnt
darın dıe Kreignisse Papa nebst dem genannten Brief. Papa wırd dabeı
mıt obenden orten bedacht. un VO  S der Krıitik ıhm, dıe beıl anderen
Schriftstellern. deutlich WIrd, ist, 1eT wen1g merken. Barhebräus weıß,
daß ein1ge den Briefwechsel des Papa mıt den westhichen Bischöfen für
eın Werk des Katholikos Joseph gest. halten58 Sowvweıt WIT heute
dıe Verhältnısse 1n der persischen Kirche Jener Zeıt überblicken können,
lassen sıch dıe angeblichen Umstände, dıe ZUT Abfassung des Briefes ührten,
SOWI1e dıe darın gemachten Angaben 1Ur oschwer oder Sar nıcht mıt den
tatsächlichen Kreignissen und polıtischen un historıschen Gegebenheıten
vereinbaren. Kıs wurden daher immer wıeder Zweıfel der Echtheıit des
Briefes Iaut>?

Aufgrund der Bemerkung des Timotheus annn Nanl vermuten, daß
Danıel bar Maryam eınen Bericht ber dıe (Aeschichte des Papa und ber
dıe Synode des Dadısö' gegeben hat Dabeı scheıint das vıelleicht

Vgl Klıas bar Sinäay  &, O CW., (S.0 Anm 24), ext 4 9 Übers Barhebräus

Gregoru Barhebraen: chronıcon ecclesiastıcum, ed. Abbeloos Lamy, de., Löwen

FA  WD  I 3, Sp 27-34; cher, Historvre Nestorıenne. Chronique de Seert, )‚
296; Ml  arı und °"Amr ed. Gismondi1l, CU., (S.0 Anm 9), Marı ext 5-15, Übers
7-14, "Amr ext 13-15, Übers.

937 Br un, 0 CW., (S.0. Anm 5)! 45-59; a‚ bo SYNodıcon Orventale, Recueıul
des Synodes Nestorıens, Parıs 1902 (Notices eti, extraıts des manuscripts de Ia Biblioth£que Na-
tiıonale publies Par | Academıe des Inserıiptions et, Belles-lettres, 3)7 285-298

58 Barhebräus, CU., (S.0. Anm. D  — Sp SL:
59 Vgl W estphal, Untersuchungen iüber Are Quellen und dre Glaubwürdigkeıt der Patrıar-

chenchroniken des arı b Sularman, "Amr ıbn Mattar UN Salıba bn Johannan, Kırchhain
1901 (Diss. Straßburg 1901), Historisch ist, jedenfalls NUr, daß sich arg gezankt hat;

auf der Synode Y S ferner 162 N, ' Cul., (S.0 Anm 50), 53 Anm. 3‚ S,

O' C: (S.0 Anm. 5)‚ bes 437-441
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allzu Posıtıve ber Papa fortgelassen haben Timotheus hält dieses
Verfahren offenbar für zulässıg, da nıcht krıtisiert, sondern VO  [a elıner

guten ewohnheıt » des Bar Maryam spricht. Um welchen Brief sıch
1 etzten Satz handelt, ist nıcht eindeutıg erkennen. etwa der
Brief der abendländischen Väter » Papa gemeınt ist,; den Timotheus
1mMm Archıv SE1INES Patrıarchensıtzes nıcht gesehen hat ®

Die Deutung dıeses Abschnıittes erweıst sıch al achrT schwıer1g un! bleibt
vıeler UL unbekannter Umstände letzthıch unsıcher.

Dae Spuren der Kırchengeschichte des Dannrel bar Maryam
un syrıschen und arabıischen Quellen

Im folgenden sollen 1U  [} dıe Zaitate der Kirchengeschichte des Danıel
bar Maryam 1M einzelnen angeführt un besprochen werden. Dabeı ET7-

scheıint angebracht, uUrz darzustellen, W S WIT AaAUS anderen Quellen
ber den Jeweınugen Gegenstand unNnseTeS Hıstorıkers w1lssen.

Die Jteste Quelle, dıe einen In wels auf Bar Maryam un se1n kır-
chengeschichtliches Werk g1bt, ist, der bereıts oben sS.50 besprochene
zwıschen 799 un 804 abgefaßte RBrief des Patrıarchen Iimotheus

2) Die nächste Erwähnung der Kirchengeschichte findet sıch 1n dem
Kommentar des {  U<  Ol  d  Dı VOILl Merw (um S50) n.Chr.)® ZU Johannes-Kvan-
gelıum, un Z W ALr Joh 19

Die Kommentare des 18ö6‘dad ZU Neuen Testament sınd VO  — Margaret
Dunlop Gibson ach Handschrıften herausgegeben un übersetzt worden®1.

In der Unıiversıty Lıbrary of Cambridge befindet sıch unter Nr Add
1998 eine syrısche Handschriıft AUS dem 16 Jahrhundert mıt einem Gedıicht
ber dıe göttlıche RegjJerung der Welt, 1ın das Auszüge AUuS ommentaren
eingearbeıtet sind®2. ach Wright stammen 18 der Zaitate VO  e L  U<  Ol  da
Von Merw; CGHbson konnte 16 davon feststellen, 1 @e g1bt aber nıcht
&A  9 welche Stellen siıch handelte3 Nun hat sıch herausgestellt, daß
der ommentar Joh 19; Iın dem Bar Maryam erwähnt wIird, auch 1n.
dıesem (Jedicht angeführt WITd, jedoch ohne, daß dıe Stelle ausdrücklich

V Cals Zatat des dad bezeichnet wIırd.

GSL, 234
Tsö‘dad Meruw 'T ’he Vommentarıes 0} Isho‘dad of Mervwv, Bıshop of Hadatha, ıN SYNLAC

AAaN Englısh. an transl. Dy argare bson, Cambridge (Horae Semiticae
No 5! 6’ 1 un! 11)

Wright St Cook, Uatalogue of the SYTLAC Manuseruvpts nreserved ın the In brary
of the Unwersity 0} Cambrıdge, de., am brige 1901, 1‚

0 CH.; (8.0. Anm. 61) 1:
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Im ommentar des 186°dad ist dıe Krwähnung der Kirchengeschichte
des Bar Maryam eingefügt ın eıne Erzählung ber dıe Inschrift Kreuz
esu (Joh 19, 19-22). In einem Satz wırd der Briefwechsel des edessenıschen
Kön1gs Abgar mıt Jesus erwähnt. Der “ VOext lautet ach der Ausgabe VO  a}

Gbson®4
1533 r&1m m_ ım 1a7r Iar nn

.a 1-7)

« Daß der Edessener Abgar ıhm schrıeb, das findet INnanl 1ın der
Kırchengeschichte des Bar Maryam ».

In der Handschriuft Add 1998 der Cambrıdge University Lıbrary® heißt
der entsprechende Abschnıitt

B Ma MIar ar

Und schrieh ıhm der Edessener Abgar
Der and Täg senkrecht ZUT übriıgen Schriuft den etwas verwıschten

1Inweıs

2i 153 rtn..lv.m.mÄn =
Aus der Kırchengeschichte des Bar Maryam ».

Hıer ist nıcht mehr deutlich erkennen, worautf sıch dıe Randbemer-
kung bezieht. Sıe könnte auf e1ın wörtliches Zatat AUuS der Kirchengeschichte
des Bar Maryam verweısen. Beı eiınem Vergleich mıt dem VOL G1bson
edierten Text scheıidet dıese Möglichkeıit Jedoch AL  N Dem Verfasser scheıint
be1 der Kommentierung der Johannes-Stelle der Briefwechsel Abgars
mıt esu eingefallen Se1IN. EKs War nıcht nötıg, Näheres darüber be-
rıchten, da INan das 1ın der Kırchengeschichte des Bar Maryam fand uch
1eTr rweckt dıe Bemerkung w1e be1l Timotheus den Kındruck, als
se]len der Schriftsteller Bar Maryam und seıne Kıirchengeschichte dem
Verfasser und selnen Lesern bekannt.

Die Geschichte des gaTr und seine Korrespondenz mıt Jesus kennen
WIT AUS der syrıschen ILuıteraturgeschichte®s, Allerdings ist, der älteste CT -

erhaltene Bericht auft Griechisch überhefert, nämlıch 1n der Kırchenge-
schichte des Kuseb (1 13) ber Kuseh verweıst darauf, daß dıe (+eschichte
des Königs Abgar VONn Kdessa, se1ın Brıef Jesus, SOWI1e dıe Antwort esu

ebenda, 3, 208, Zeıle 17A12
fol. 120b, Zeile Vgl Abb
GSL, 27-28; Bardenhewer, (Zeschichte der altchrıistlichen Interatur. de., Hre1-

burg/Brsg. '9 1! 590-596; Parısot, Art. Abgar, E 1’ (1923) Sp
67-73.
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1M Archıv VO  > KEdessa aut Aramäısch aufbewahrt werde. Kır fügt dıe beıden
Briefe un dıe (+eschichte des Apostels Thaddäus ıIn eıner Übersetzung AUS

dem Aramäılschen be1ı Und tatsächlıch ist dıe Abgar-Legende ohl u_

sprünglıch autf Syrisch abgefalt worden, vielleicht schon 1n der Mıtte des
Jhd Dıie erhaltene syrısche Fassung der Legende, dıe TEe des Addaı »,
stammt Jedoch wahrscheinlich erst. AUS dem Jhd und enthält gegenüber
der Korm des Kuseb mehrere legendarısche Krweıterungen.

ach der Darstellung beı Kuseh bıttet Abgar, der KöÖönı1g VO Edessa
(SyT Orhäı) Jesus brieflich u  = eınen Besuch 1ın KEdessa un!: Heılung
VOIL eınem schweren Leıden. Jesus 1äßt sıch VO  S Abgar aber nıcht einer
Reıse ach Mesopotamıen bewegen, sondern verspricht ıhm ın einem
Antwortbrief Heılung durch einen Apostel, den ach seINemM Tode schicken
werde. ach der Hiımmelfahrt esu sendet der Apostel T’homas eıinen AUS

dem Kreıs der Siebzıg, nämlıch Thaddäus (Syr Adda1) Könı1g gar
ach Kdessa I)ıeser heılt den Könı1g und viıele andere Kranke un verkün-
dıgt das Wort (z+ottes In der Stadt Aufgrund der Bemerkungen bel
18ö‘°dad ann 111a  - annehmen, daß auch Danıel bar Maryam dıe Geschichte
des Abgar 1n ähnhlicher Weılse dargestellt hat

3) Wwel weıtere Krwähnungen der Kirchengeschichte des Bar Maryam
fınden sıch 1n der Kxposıtio offie10rum eccles12e »67, Dieses W erk, das
Krklärungen den lıturgischen Festzeıten des nestor]1anıschen Kırchen-
Jahres enthält, wurde früher dem Metropolıiten Georg VO  S Arbela, der 1n
der Hälfte des Jhds lebte (ordınıert 9495, gest ach 987), ZUSGC-
schrıeben6®8. Da Jedoch dıe meısten Handschrıiften dieses Werk ahNhONYIN
überlhefern, wırd dıe Annahme der Verfasserschaft (Üe0TZS VO  S viıelen heute
nıcht mehr getenut. Connolly vermutet vielmehr 1mM Anschluß Asse-
manı®? daß ‘A bdis6‘ bar Bahriz dieses Werk abgefaßbt letzterer
lehte ZU Beginn des 11 Jhd

a) In Kap G1 1 des Buches der Kxposıtio behandelt der Verfasser den
Zeıtpunkt der Ankündıgung un der (+eburt Johannes des Täufers. Der
Text lautet 71

e.„ _9 O Daitımaalr IL A aAMa
NX Aırn a z \ıdhr Ar AD ANN K HızDa \ra
y Oa eä\&ä\0 OLA Mır 5Q Hza <.\Ä\XX\C\ mEr

S.0 Anm
GSL, 239 Wright, O' crt. (S.0 Anm )’ 230-231 ; Duval, c1rt. (8.0

Anm 32), 3953
69 Assemanı , 0 crl (S.0 Anm 1), 3’ 174

0 CMl (8.0. Anm 4)’ Übers 2r Zu Bar Bahriz vgl GSL, 287
71 O' CL,, (S.0 Anm. 46) ext, 38, Zeile 17-26, Übers S 33
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Und ferner wurde 1mM Jahre 305 ach Alexander Johannes
gekündıgt un: geboren. Im Jahre 306 wurde OChristus geboren
und 1mM Jahre 336 getauft ; 1mMm Jahre IT Kreuz. Im
TE wurde Jerusalem zerstort. euge für meıne Darle-
SUNSCN, daß dıe Dınge siıch verhalten, ist dıe Kirchengeschichte
des Bar Maryam, das Buch der Yubbhale Un alle anderen,
ferner dıe Synode der Apostel, dıe schreıibt, daß OChristus IM Jahre
320 der Griechen 168

D) Das Mal beruft sıch der Verfasser autf dıe Kirchengeschichte des
Bar Maryam 1MmM 15 Kap des Buches ort geht dıe Berechnung
des Pascha 1mM Todesjahr esu Der Autor schreıbt74
rm 1LSrNYX o r Liz3 2 "“ T\.n'\.7.) RA s
‚< \ ia hG . 17 * —99 M_ nı\ m&lna DE NL ‘-“

\“-"“'(‘ Aura YY 10359 y Oa AA O DD ANN
.ek\iä\0 v\.‘.D'\\’(C\ DL ANN

« Mıt G(Gottes Hılfe WIT (SO  — Denn es 1tt. Herr ach
dem Wort der Wahrhaftigen iıch fuühre aber dıe Synhados der
Apostel, dıe Kırchengeschichte des Bar Maryam unNn! dıe des
Theodoret 1mMm Jahre 320 der Griechen. Kınıge nennNen das
Jahr

Aus dıesen beıden Zıtaten können WIT entnehmen, daß Bar Maryam
1n seiner Kırchengeschichte auch ber das Leben esu berichtete. Zumindest
scheint dıe wichtigsten Daten daraus erwähnt ZU haben Sıeht 112a  > dıe
beıden angeführten Zaitate nebeneinander, geht e>s nıcht A c1e Krwähnung
des Bar Maryam 1mM Teil 1UL autf das Datum für den Kall Jerusalems

beziehen?®.

28 NLChrT:. vgl Laetzmann- -K Aland, Zertrechnung (SO, Anm 34),
68 n.C. vgl Lietzmann - K. an Zertrechnung (8S.0 Anm 34),
O' CH.; (S.0. Anm 46), ext o Zeile 11-15,; Übers S.59
31 RCRAT:; vgl E etfzmann- K an Zertrechnung, (S.0 Anm. 34), S
So Wright, SYr (: (S.0. Anm. 32), 180, unter Berufung auf Assemanı,

bl orıent., (S.0 Anm 13), 3) 521
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4) Als zeitlich nächste Quelle enthält dıe arabısche Chronık VOILl Se‘ert?”
mehrere Hınvweise auf Danıel bar aryam.

Dıiese Chronık ist NUrLr unvollständıg erhalten, und ZWaTr berichten dıe
beıden vorhandenen Hragmente ber dıe Jahre 251429 un: 484-650 n.Chr

Sı1e mu bald ach 1036 n.Chr abgefalt SeEIN. enn wıird in ıhr och
der Tod des 1036 gestorbenen Fatimiden-Chalıfen. az-Zahlr erwähnt?®s. Der
Verfasser der Chronıik ist 1n den erhaltenen Fragmenten nıcht genannt.
Kr W ar eın Nestorıi1aner, der seıne Universalgeschichte unter Benutzung
älterer, S M syrıscher Quellen geschrıeben hat eın besonders Interesse
ze1ıgt sıch 1n der Erwähnung kirchengeschichtlicher Kreignisse. Die Kır-

chengeschichte des Danıel bar Maryam fuührt insgesamt unfimal
Jedoch 1U 1n dem Teıl für dıe Zeıt VO  S 051499 Chr

a} Der 1nweılıs findet sıch 1n dem Tod des a1lsers Valerıan betitelten
Abschnıitt”?? Wiıchtig sınd dıe darın erhaltenen Auskünfte ber dıe Polhitik
Säpürs 241-272) un: dıe Chrıistianısierung der Pers1s®8°0. Säpür hat dıe
Stadt Antıochıjen 7zweımal eingenommen.. Der SCHAUC Zeitpunkt dieser
Feldzüge ist umstrıtten8L1. Dabeı hat eıne grobe Anzahl VOII Gefangenen
AAUuS der Antıochene 1n das Perserreich geführt und S1e dort 1ın Städten,
dıe A erst. erbauen oder wıeder aufbauen heß, angesiedelt82, Beı der

Deportatıion wurde auch Demetrıus, der Bischof VON Antiochıen, In das
Sassanıdenreich fortgeführt. Der Chronıist berichtet unter anderem FOl-

gendes83
AS D A i )Lp} A | \a GTE IS 9

L>JQU o_;fl:—

Faaf cher, Hiıstoirre Nestorienne. Chronuique dAde Seert, 1n 1 A 213-313; V’
), 217-344 ; VIL, 1911), 5-20i AAULT. 1919), 435-639 Vgl GCAL, 2‚

196
So als erster Sey bold, In DMG 66 1912), 743

L 220-223 ; Lat Übers be1i Peeters, Demetrianus, eveque d’Antıioche ? iın
An Boll 49 924), 288-314; ders., De Demetrıiano Antıochae eEPLSCOPO, In cla Ss, Novr

L Brüssel 1925, 384-391
Vgl azu achau, Vom Ohrıstentum un der Persıs, In Sıtzungsberichte der K önıglıch

Preussıschen Alkademıe der Wissenschaften, Berlin 1916, 39, 958-980 ; de Vrıes,
0 crt (8.0 Anm 9)

Vgl C, Besprechung VO.  - q ] N, Zu Aden Krıegen Ades Sassanıden Schapurl ;
München 1949, In Bıblıotheca Orzentalıs )7 103-106

Vgl Nöldeke, (Zeschichte der Perser und Araber ZUT e1t der Sasanıden. Aus der
arabıschen OChronık Ades T’abarı iübersetzt und. mıt ausführlıchen Erläuterungen ULN Ergänzungen
versehen, Leiden 1879, 39f.

1 AAA Zeile 10-11
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Demetrius Wr schon VOT dieser Gefangennahme AaAUS iıhr ‚An
tıochıen.| weggeführt worden Und ach der Gefangennahme
ihres Patrıarchen Demetrıus wurde Paulus von Samosata, Patrıarch
VOon Antıochıjen Danıel bar Maryam hat (Aeschichte mıt
beredten orten geschildert »

ach der Gefangennahme des Demetrius VOoON Se1INeI Tod Sagt der
Text nıchts wırd Paulus VOI Samosata Patrıarch VOILl Antıochıjen ®4
eın Amtsantrıtt fällt das Jahr 260 Chr Seine (GJeschichte hat Danıel
bar Maryam aufgezeichnet Peeters®5 ne1gt Zı der Annahme daß der Ver-
fasser der Chronıik VOIL se ert den gesamten Bericht ber Demetrius und
dıe Ansıedlung antıochenıscher Gefangener darunter zahlreicher Chrıisten

der Persıs VOIL Danıel bar Maryam übernommen. hat Darüber Sag% dıe
Chronık VO.  H Se ert Jedoch nıchts Ihr Schweigen scheıint vielmehr ALLZ

deuten daß Danıel bar Maryam nıcht dıe uelle 1ST Wır 15561 auch nıcht
ob das Werk des Danıel ber Paulus VO Samosata dem Verfasser der
nestorlianıschen Chronık überhaupt vorgelegen hat Im Zusammenhang
mı1t der Krzählung ber Demetrius Täg dıe Erwähnung des Danıel bar
Maryam und eC1NEeT ıta des Paulus VO  o Samosata mehr den Charakter

Anmerkung als den Zaitates Der Leser wırd gleichsam auf weıtere
Interatur hıngewlesen In dem Bericht der Chronık VON Se ert ber Paulus
VO Samosata selhst86 erfolgt keine Angabe der Quelle ort wırd L
dıe christologische (Irr-) Lehre des Paulus und zweımalıge Kxkom-
munıkatıon autf Synoden geschildert diıeser Abschnitt etwa AUS dem
Werk des Damıel bar Maryam 1ST bleibt un gew1iß Kıs g1b% keıner-
le1 Hınvweise oder Anzeıchen dafür

Zum zweıten. Mal wıird Danıel bar Maryam ı Bericht ber Säpür 11
(309-3(9) erwähnt Während SeiNerl Reglerung kommt schweren
Chrıstenverfolgungen Perserreich ber dıe später Märtyrerakten
berichtet wırd8” Dıie Verfolgungen begınnen bald ach dem Tod Kon-
STAaNtINS des Großen gest D34) Während der Kegıerung O0-

(530658 364) der mi1t Säpür Friedensvertrag schhießt scheınt
sıch dıe Lage der Chrısten. Perserreich eLWAaS bessern ach Se1inNnem

Tod setzen. aber dıe Verfolgungen erneut GiH un dauern bıs ZU Tode

Vgl Bardy, aul de Samosate, Louvaın 1929 ders Art aul de Samosate
RC 1933) Sp 51

Peeters Demetrianus, CVEGQ'UEC Antıoche ? An Boll (1924), 297 303 313
231{

(3SL 57 Als ecUueIe Arbeit den Märtyrerakten vgl W ıessner, ZUuTt Mär

iyrerüberheferung Au der Christenverfolgung Schapurs Göttingen 1967 Abhandlungen
der Akademie der Wissenschaften Göttingen, hiıl hıst Klasse, Folge Nr 67)

Vgl Nöldeke, (Zeschıichte der Perser N Araber, (S Anm 82), 410



62 Degen

Säpürs gest. 3(9)
darüuber

fort Die Chronık VO  _ Se’ert berichtet auf folgen.de Weıse

BLEE ALl 9 A  Y yl S0 Ua OR CI N S
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Und alg Juhan®® gestorben WarL, wurde Jovınıan 91 se1ın Nachfolger
und Säpür tellte seıne Verfolgungen eın un gestattete das Bauen
VOIL Kırchen Dann STAT Jovian und Säpür begann wıeder mıt
se1INeT Verfolgung. Maärüta, der Bischof VOLIL Maıperqgat, un Ahaı,
der Katholikos, haben dıe Berichte ber dıejenıgen Märtyrer
verfaßt, dıe das Martyrıum 1n seınen agen erhtten. uch Danıel
bar Maryam erwähnt S1e [dıe Berichte| 1ın se1ner Kırchengeschichte

Maärüta VON Maıpergat®? ın der Hälfte des und ZU Begınn des
Jhd Aufgrund. dE1INES guten Verhältnısses ZU persischen Herrscher

Yezdegerd 399-420) Wr ıhm möglıch, ordnend 1n dıe Angelegenheıten
der Persischen Kırche einzugrelfen, z B autf der Synode VO  S Seleukı1a-
Ktesıphon 1 Jahre hal War der Nachfolger des Katholikos Ishäagqg
ges 410) auf dem Sıtz VOIL Seleukıa-Ktesıphon. Kr hatte diıeses Amt hıs

inne. ber dıe Sammlung VONn Märtyrerakten durch Marüta und
hal berichten atch Marı 19 Sulaıman un ‘Amr 1b Matta25 St. K
Assemanı?® glaubte, ın eıner Handschrift der vatıkanıschen Bibliothek
dıe Sammlung des Maärüta VOL sıch haben Diese Vermutung wurde
a her zunächst VO  S Labourt?” un Jüngst VO  e Wiıiessner?®8 infrage gestellt.
Danach ist uns weder dıe dSammlung des Marüuta och dıe des Ahaı direkt
überhefert?®.

E RS Zeıle 8Y Zeile
Zur Namensform vgl Nöldeke, 0 CW., Anm.
Syrische Korm für Jovlan, vgl Nöldeke, 0 C Anm
GSL, 53f.

Chabot; Synodıcon orıentale, (S.0 Anm 517), 255, 293
GSL, S

(Gismondi, (S.0 Anm 9), Mäari i 'ext Sl Übers 20L : “Amr ext ZDE:,
Übers Iieser ext wıird unten 60Of£F£. ausführlicher besprochen.

cta sanctorum martyrum orientalium ei, oceciıdentaliıum 1’ Rom 1745 Nac. Wiessner,
IM Anm ö1 Sff.)

’7 Labourt, Le chrıstianısme ANS l emprre S5005 Ia dynastıe sassanıde 224-652),
ufl Parıs 1904, 592f.
0 CY., (S.0 Anm 57), DE

sıch In den erhaltenen Sammlungen VO  - Märtyrerakten eventuell Überreste davon
fınden lassen, muß hıer dahingestellt bleiben.



Daniel bar aryam

Unser Text 1n der Chronık VON Se’ert, Sagt, daß Danıel bar Maryam
dıe Märtyrerakten des Marüta und des Ahaı 1ın Se1INeT Kirchengeschichte
erwähnt. Daraus ann och nıcht ohne weıteres geschlossen werden, daß
Danıel S1e verwendet oder woörtlich wıederg1bt. uch wıird 1eTr nıcht gEeSagT,
daß Danıel bar Maryam selbst eıne (+eschichte der ärtyrer verfaßt habe100.

C) Die Erwähnung des Danıel bar Maryam erfolgt In der (+eschichte
des Barsabbäa101, ach der Darstellung der Chronık VON Se‘ert102 War Bar-
Sabba eıner der griechischen (refangenen Säpürs Kr lernt 1n Seleukı2a-
Ktesıphon Syrisch un: später Persisch, wıdmet, sıch theologıschen und
medızınıschen Studıen und führt eın asketisches Leben Be1 eıner Krkrankung
der chwester Säpürs mıt Namen Siraran wırd Barsabba R rzt. belge-

Kr heilt S1e, un S1E nımmt später das Christentum Der Marzban
VO  S Merw103 weılt, gerade des Friedensschlusses mıt Jovıinıan (3063
und Säpür I1 ') be1 dem Großkönig. Der daran anschließende LText lautet104

SC SC avl o;oi} D
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Und schılderte ıhm ıhren Zustand Und befahl ıhm, S1e mıt
nehmen. damıt S1e VOIL den Chrıisten un: VO allen, VONNn

denen S1e Unterweısung (1m Chriıstentum) erhalten könnte, entferne,
damıt ıhr N1C wıderfahre, W s selner Ta Istassä zugestoßen
WarL, die des Christentums getotet wurde. Und gestattete
ıhm, S1e heıraten. Danıel bar Maryam erwähnt 1E 1n seınem
Buch

Der Marzban VO  S Merw heıiratet QAiraran un nımmt S1e mıt sich ach
Merw. Sıie VEIIMMAaS durchzusetzen, daß Barsabbaäa a ls Bıschof ach Merw
gesandt wırd und dort dıe Urganısatıon der christlichen (+emeinde VOI-

nımmt. Seıne Schüler m1ss1on1eren später ın SaNZ Chorasan.
DIie Schwierigkeiten, den hıstorıschen Kern diıeser Christianisierungs-

100 So z.B Peeters, 0 C:, (8.0 Anm 855), 207 unter Berufung uf diese Stelle der
Chronik VO  ; Seert.

101 ber diıesen Heiligen berichtet auch Marı (ed Gismondl, S, Anm Q, 'ext 2 ‘9
Übers 23) be]l dem Bericht über den Patriarchen Barba Smin, jedoch hne Danıiel bar aryam

erwähnen.
109 V! 253-258, bes 2000 deutsche Übers, uch bel Sachau, 0 W, (S.0 Anm

29), 400-404
103 Zum Tıtel vgl ust1ı, TIranısches Namenbuch, Marburg 1895, Marzpan, POT%::
Widengren, (Zeschichte M esonotamıens, Abt. Abschn 1ef. 1966,
21; Enzyklopädie des Isläm, 1936), 370f.

104 V! 299; Zeıile



Degen

Jegende herauszuschälen,, hat Sachau105 ausführlich dargestellt Kr nımm
daß dıe Legende nıcht VOILl Danıel bar Maryam stammt sondern VO  a

späteren Schriftsteller der den 1n weıls autf den Bericht des Danıel
bar Maryam eingefügt hat Dıieser späatere könnte ach Se1iner Meınung
KElas VOoO  m} Merw Se1Nn (um 660) Der Bericht des Danıel bezieht sıch N1IC
auf stassa WIC Sachau vermute sondern auf dıe Prinzessın Siraran Eın
christlicher Schrıiftsteller konnte aber Zusammenhang m1 der Chrıistin
Qiraran iıhren Lehrer aum unerwähnt lassen Aus dem oben angeführten
152 äßt sıch eın ınweıls darauf entnehmen daß der Verfasser der
Chronık vVon se ert Danıiel bar Maryam alg Quelle für Legende des
Barsabba benutzt hatıo6 uch ist 1eTr nıcht gesagt, daß Danıel bar Maryam
dıe (+eschichte des Barsabba aufgeschrıeben hatıo7

Der Verfasser der Chronık VO sSeert führt Danıel och einma|
Zusammenhang mMI1 Barsabbaä Kr erzählt zunächst VOIL TEeEUZES-
wunder108 ähnlıch dem ZUT Zeeıt Konstantins, das Mar Abda vollbrachte.
Dıiese Bemerkung bildet den Anstoß ZUTC Krwähnung der Kreuzauffindung
durch Helena. Daran schließt sıch der Satz an

A e Ll l S, B3 5 U

Als der selıge Barsabba gekrönt wurde erschıen vıiele Tage
lang eln Kreuz A UuUS Licht Danıel bar Maryam berichtet aruüuber »

Der opOoS des Hımmel aufleuchtenden Kreuzzeichens eım Mar-
yrıum 1sSt der syrıschen Lauteratur nıcht selten Hıer g1bt der Verfasser
der Chronık daß dıe Krwähnung des Kreuzzeıchens be1 Danıel gefunden
habe Das legt 1Un dıe Vermutung ahe auch Hınblick auf das vor1g€
Zatat daß dem Werk des Danıel bar Maryam doch eın Bericht ber
Barsahbba vorkam11ı0 un daß dıeser dem Verfasser der nestorianıschen
Chronık bekannt WTr Eıne Spur davon findet sıch Se1INen. CISCHNEN Werk
1Ur dem 1Inwels auf Airaran und der Geschichte MmMI1t dem Kreuzzeıiıchen
Mögliıcherweise hat für dıe übrıge Geschichte des Barsabba SCHI6 andere

105 O' W (8.0 Anm )’ 404 409
106 AÄAnders Altheim Stiehl Ihe Araber der Alten Berlin 1964
245

107 So mıt Recht V 66 bus, Hıstory 0} Asceticısm 1 the SYTLAN Orıent, l) 1958 CSCO
184), 263 Anm

108 Zu den Kreuzauffindungslegenden un! wundern vgl GSL un: Nestle, De
Sanctia Kın Beıtrag ZUT chrıstlichen Legendengeschichte Berlin 1889

109 309 Zeiıle 310 Zeile
110 Anders K Sachau, op Crl (8S.0 Anm 29) 404 und A Vö6öbus, O' Crl (S.0 Anm

107) die jedoch 11UFr die ben 571 angeführte Stelle eaCc  en



Daniel bar Maryam 65

Tradıtion benutzt der VO Martyrium des Barsabbaä nıcht dıe ede
warllı

—— Zum etzten Mal wırd Danıel bar Maryam der (+eschichte des Ka-
tholikos hal (ordinıert 410 gest 415/16 11 erwähnt Auf dıe vollständıge
Erzählung soll welter unten. och eiınmal CI  cH werden IDıe für

Zusammenhang wıichtıigen Sätze daraus lauten113
AALZ ©_ A A oAas lg ‘>)'°‘JJJ Ö ahx> 9
A &y S aYes 9 J9 y
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Sıe machten ıhn ZU Katholikos und Yezdegerd W ar ıhm gene1gt
Und schıickte ihn, kurze Zelit nachdem das Katholikat über-
NOIIMNIEIN hatte ach ars Als 1U  - der Katholikos ach Hars
gekommen W ar iragte ach den Gräbern der Märtyrer dıe
das Martyrıum den Tagen Säpürs erlhıtten. hatten, und aAUS

welchem Grunde S1e getotet worden Und schrıeh ıhre
Geschıchten auf Dann kehrte Yezdegerd 7zurück Und

machte 611 uch dem dıe Nachrichten VO  S den Zeugen
die Osten das Martyrıum erhtten haben, nıedergelegt sınd
uch Danıel bar Maryam hat S1e |dıe Nachrıchten| Se1iner

Kkklesiastıke aufgezeichnet
Hıer erfahren WITL mehr ber dıe VO  — hal gesammelten Märtyrerge-

schichten als der oben 56f angeführten Stelle AUS der Chronık haıl
hat be1l SC1IHEeEIN Aufenthalt der Provınz Häars selbst Ermittlungen und
Nachforschungen ber dıe Märtyrer ZUTC Zeit Säpürs angestellt un dıe
Krgebnısse schrıftlich nıedergelegt. Danıel bar Maryam hat ebenfalls dıe
Märtyrergeschichten Se1INner Kirchengeschıichte angeführt. Man annn
jedoch nıcht daraus schlıeben, daß Danıel dıe Märtyrerakten des hal

1 In der ZuUuerst, besprochenen Geschichte stirbt Barsabbä auf gewöhnliche Weıse, wıird

begraben, ersteht nach CIN196EI Zeıt Aus dem Grabe wieder auf und ebt weıtere Jahre vgl
257 Teile der Barsabbä Legende sınd uch soghdischen ragmenten Aus

1urfan enthalten, vg]l üller, Soghdısche exte AuUuSs dem Nachlaß hg VO.  -

Lentz, Sıtzungsberichte der Preussıschen Akademıe der Wissenschaften, Jahrg 1934 hiıl
hist Berlin 1934 504 607

112 G(SL
113 3974 Zeıle 305 Zeile



66 egen

1n seıne Kirchengeschichte übernommen hatı14 Die Quelle des Danıel
kennen WIT nıcht

D) Iıie Jüngste Quelle, dıe dıe Kirchengeschichte des Danıel bar Maryam
nennt, ist das Kıtab al-mıgdal des ‘Amr ıbn Matta, das bald ach 1349
n.Chr verfaßt se1ın mMu In diıeser theologıschen Knzyklopädıe g1ibt ‘Amr
1M Teıl einen Abrıiß ber dıe Patrıarchengeschichte der nestorianıschen
Kırchel15 In dem Abschnitt ber den Patrıarchen Ahaı he1ißt dort1i16
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Und Yezdegerd mochte iıhn SCINH und Wr ıhm gene1igt Und
einıge Zeıt ach selner Amtsübernahme schıckte ıh 1ın dıe
Provınz Hars ın eıner für ıh wıchtigen Angelegenheıt, un Z W ar

einıger Vorfälle, dıe zwıschen ıhm und Bihür, dem Sohn
qe1INeESs Bruders Säpür, dem Statthalter VOI Härs. geschehen
Als 1U dieser Vater ın Hars angekommen War un dıe Ange-
legenheıten, derer seıne Schritte (dorthın) gelenkt hatte,
1ın Ordnung gebracht hatte, iragte ach den Gräbern der Zeugen,
dıe das Martyrıum 1n den agen Säpürs empfangen hatten, un:
AaA US welchem (Grund jeder einzelne VOILl ıhnen getotet worden WäarlLl.

Und schrıeh ıhre (+eschıichten. auf. Dann kehrte Yezdegerd
zurück.66  Degen  in seine Kirchengeschichte übernommen hat!!*, Die Quelle des Daniel  kennen wir nicht.  5) Die jüngste Quelle, die die Kirchengeschichte des Daniel bar Maryam  nennt, ist das Kitäb al-migdal des ‘Amr ibn Mattä, das bald nach 1349  n.Chr. verfaßt sein muß. In dieser theologischen Enzyklopädie gibt ‘Amr  im 5. Teil einen Abriß über die Patriarchengeschichte der nestorianischen  Kirche!!s, In dem Abschnitt über den Patriarchen Ahai heißt es dort!!s  da &59 6 HI 6al o m d Aa A G 35 aalg  s J e 6‘J\ )_‚»Y\ CL;|3 e N 2  Jalg B IS 2 S92 r\a‘ A S32l 13 SN Al  u  Sa OI e p-@«ß-sé—9 w—-8 (  Aö 5 S z JE Lal 3 S I a N  . Ara al  «Und Yezdegerd mochte ihn gern und war ıhm geneigt. Und  einige Zeit nach seiner Amtsübernahme schickte er ihn in die  Provinz Färs in einer für ihn wichtigen Angelegenheit, und. zwar  wegen einiger Vorfälle, die zwischen ihm und Bihür, dem Sohn  seines Bruders Säpür, dem Statthalter von Färs, geschehen waren.  Als nun dieser Vater in Färs angekommen war und die Ange-  legenheiten, wegen derer er seine Schritte (dorthin) gelenkt hatte,  in Ordnung gebracht hatte, fragte er nach den Gräbern der Zeugen,  die das Martyrium in den Tagen Säpürs empfangen hatten, und  aus welchem Grund jeder einzelne von ihnen getötet worden war.  Und er schrieb ihre Geschichten auf. Dann kehrte er zu Yezdegerd  zurück. ... Und er [Ahai] machte ein Buch, in das er die Geschichten  derjenigen Märtyrer eintrug, die im Osten das Martyrium erlitten  hatten. Auch Daniel bar Maryam zeichnete sie [die Geschichten]  in seiner Geschichte, die « Ekklesiastike » genannt wird, auf».  Auffallend sind bei diesem Text die engen Berührungspunkte zu der  zuletzt zitierten Stelle der Chronik von Se‘ert. Auf sie soll im nächsten  Abschnitt noch eingegangen werden. Für die Kirchengeschichte des Daniel  bar Maryam können wir aus diesem Text entnehmen, daß er — wie schon  114 So versteht A. Vööbus, op. cit., (s.o. Anm. 107), S. 271 Anm. 62 diese Stelle.  115 Vgl. GCAL, Bd. 2, S. 216f.  116 Ed. H. Gismondi, (s.o. Anm. 9), ‘Amr : Text S. 25 Zeile 18 — S. 26 Zgile 8, Übers. S. 15.Und |Ahaı] machte eın Buch., ın das dıe Geschıchten
derjen1ıgen. ärtyrer eintrug, dıe 1MmM sten. das Martyrıum erhıtten
hatten uch Danıel bar Maryam zeichnete S1e |d1e Geschichten|
1n se1InNeTr Geschichte, dıe Kkklesiastiıke » genannt WIrd, auf ».

Auffallend sınd be]l diıesem Text dıe en  ia  SC Berührungspunkte der
zuletzt, zıt1erten Stelle der Chronık VO  — Se‘ert Auf S1e soll 1mM nächsten
Abschnitt och eingegangen werden. Kür dıe Kirchengeschichte des Danıel
bar Maryam können WIT AUuS diıesem 1OxtT, entnehmen, daß WwW1€e schon

114 So versteht Vööbus, O' C (S.0 Anm 107), D Anm 62 diıese Stelle
1159 Vgl GOCAL, Z 216f.
116 ((smond1, (8S.0. Anm 9)‚ “Amr ext » Zeile 26 Zgile 8’ Übers



Daniel bar aryam 67

vorher der Katholikos Ahaı dıe (Aeschichten der Märtyrer AUuS der Persıs

aufgeschriıeben hat

Das Verhältnıus der Chronık VDON Se‘ert
der Patriarchenchronik des Marı UN der des °Amır

Die ENSC Bezıehung 7zwıschen der Chronık VOLILL Se‘ert un der Patrıar-

chengeschıichte des ‘Amr ist vielleicht schon oben be1 den zıti1erten Texten

aufgefallen. ber das Verhältnıis der Chronık VonL Se‘ert und der Patrı-
archenchronıken des Mar und des ‘Amr zueinander gehen dıe Meinungen
der Forscher auseinander. Westphal, der NULr dıe Patriarchenchroniken
des Mar und des ‘Amr kannte, kam dem Krgebnıs, daß der gleichartıge
Aufbau be1 Marı und “Amr, der bıs ZUTLT Übereinstimmung beı der Reihenfolge
der einzelnen Kreign1isse und be1 der Wortwahl reicht, auf eıne VO  5 Mar
UunN: ‘Amrt gemeınsam benutzte Quelle hınweıist117, Diıiese Quelle WarLr selner

Meinung ach nıcht arabısch sondern SyzisCh!S. Sıe hatte dıe offizıellen
kirchlichen Listen ber dıe einzelnen Patrıarchen. 1n denen Nachrıchten
ber ıhr Leben, ıhre Amtsdauer und besonders Kreignisse während diıeser
Zeıt enthalten D} alg Vorlage. Als ach der KEdıtion der Chronık VOIL

Se‘ert der Zusammenhang zwıschen dıesem kirchengeschichtliıchen Werk
und den beıden Patriarchenchroniken deutlich wurde, ahm 1all

daß dıe Chronık VO  = Se’ert Mar a‚ ls Vorlage gedient habe un dessen Werk
wıederum VOIL ‘Amr benutzt worden ge1119 Eıne ähnlıche Auffassung VeOeLI-.Ä-

trıtt rafl20 e be]l der Besprechung des Kıtab al-migdal des ‘Amr modıiıfizıert
diese Ansıcht dahingehend, daß ‘Amr dieselben. Quellen W1€e seın Vor-

gänger arı verwendet, übersetzt und selbstän.dıg verarbeıtet habe121.
Wiıessner untersucht 1ın se1ner Arbeıt ber dıe Märtyrerakten A US der Chrı1ıs-

tenverfolgung Säpürs 11 bel den VOoO  [ ıhm verwendeten Abschnitten. das
zwıschen der Chronık VOI Se’ert, Marı und ‘Amr bestehende Verhältnıas.
Kr kommt dabeı eınem ähnlıchen Ergebnıs W1€e Westphal dıe ber-
einstımmungen un Abweichungen zwıschen dıesen. Texten welsen. auf eıne

syrısche Quelle hın, dıe sowohl VOIL der Lextgruppe Chronık VO  S Se’ert/
Mari alg auch VOIL ‘Amr benutzt wurde122,

MN Westphal,; Untersuchungen (SO‚ Anm 59), 17£.
118 Westpha]l, 0 C
119 Vgl GSL, Haase, Altchristlıiche Kirchengeschichte nach orientalıschen Quellen,

Leipzig 1925, 33.35
120 GOCAL, 2, 196
121 GCAL, 2‚ DE
129 Wiıiessner, Märtyrerüberheferung (8.0 Anm 87),



egen

Die Fassung des Berichts ber Ahaı bel Mar ist wesentlıch kürzer als
ın der Chronık von Se‘ert un: be1 ‘Amrt Mar beginnt mıt einer Krwähnung
des asketischen Lebenswandels des Ahaı und chlıeßt mıt eıner Bemerkung
ber dıe Auffindung der Relıquien des Märtyrers Stephanus ZUTLT Zeıt des
hal Dazwıschen bıetet folgenden Text, der $ 1 seıne Parallele 1n der
Chronık VON Se’ert und be1l ‘Amr hatı2s

rblc.‚...ll S Aa I9 ölh3 ! e \
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Denn reıiste, bevor Katholikos wurde und machte sıch

mıt den Gräbern derjenıgen Zeugen, dıe des ess1as 1n
den agen Säpürs das Martyrıum erhlıtten hatten, vertraut. Er
schrıeb iıhre (+eschichten auf und machte e1In Buch, 1n dem dıe
Berichte der Märtyrer enthalten sSınd und AUS welchem (Arund Jeder
einzelne VOIL ıhnen getOtet worden W ar, Und schilderte dıe
ıta des Mar ‘Abda Kr starb un! selne (Amts-)Zeıt betrug Jahre
und ein1ıge Monate

Die nachfolgende Synopse der Ahaı-Geschichte ach der Chronık Von
Se‘ert124 und ach °Amr125 so ] dıe beıden Texte och einmal 1M (Janzen
VOT Augen führen

.lg CS Sn \JA«U‘ Gayls ıkal S L9’°“" CS Se‘ert
‘Amr
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123 Marı ed. Gismondi, (8.0 Anm 9), 'ext, 31,; Zeile 17-20, Übers
124 V’ 394f.
125 “Amr ed. Gismondi, (s.0 Anm 9), ext; 251.; Übers
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Als der Katholikos Ishaq gestorben WarLl wählten Maruüta der
Bischof VO  Z Maipergat un alle Väter au Geheiß des VYezdegerd
den hal den Schüler des Mar bda eın Herr ihn ZU

Oberen ber Sec11 Kloster un alg Beauftragten für dıe ıhm
befindlıchen Schüler eINgZEeSETZT S1e machten ıh ZU. Katholikos
un Y ezdegerd Wr ıhm gene1gt Und schıckte ıhn. kurze Zieit;
nachdem das Katholikat übernommen hatte Waren
un KEdelsteinen, dıe VO  S den Ländern Indıen un: Chına auf
Schiffen gebracht worden ach Hars Nahrüz der
Sohn Se1INES Bruders Säpür der Statthalter VO  S HKars hatte DaMll-

ıch behauptet daß Räuber S16 hätten damıt
dıe Rıchtigkeit SsSe1Iner |des Nahrüz| Behauptung erkenne un
ıhm darüber Bericht ETStAatte Als NL:  [n der Katholıkos ach Hars
gekommen WTr firagte ach den. Gräbern der Märtyrer dıe das
Martyrıum den agen Säpürs erhıtten hatten, und AUS welchem
Grund S1E getotet worden Und schrıeh ıhre (GAeschichten
auf Dann kehrte Yezdegerd. zurück un teılte ıhm mI1T
wonach sıch erkundıgt hatte Kr erfreute sıch Se1INner Gunst
und sorgte für Untertanen | wört] streckte and
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über qe1ne Untertanen aus|]. Dann beauftragte der Katholikos
alle Väter, Jedes Haus anzuzünden, 1ın dem S1e ırgendetwas VON

den Wissenschaften. der Zaubereı un den (+eräten des Magiertums
fänden. Denn dıe Chrıisten hatten. begonnen, mıt den Anhängern
des Markıon und des Manı verkehren, und 1E nahmen
ıhren Handlungen teıl Und |Ahaı] machte eın Buch, 1n dem
dıe Nachrıichten VO  o den Zeugen, dıe 1MmM Osten. das Martyrıum
Tlıtten aben, nıedergelegt sind. uch Danıel bar Maryam hat
Q1 @e |dıe Nachrıichten| 1n seınem uch Kkklesiastıke aufgezeichnet.
Und |Ahaı1| achrieb auch dıe ıta selnes Lehrers Mar ‘Abda
Und de1nNe Zeıt (als Patrıarch) betrug ahre, Monate und einıge
Tage Möge ott se1INeT Seele den ewıgen Frıeden geben ! »

Übersetzung ZUL Synopse "Amr, 05226 -  AD A)
AaUuS« Ahaı. Dıieser Vater War eın alter Mann mıt rundem art

Daıra d-QOön1, und Wr Schüler des heılıgen Mar 'Abda Kr
hatte ıh: ZU Oberen ber se1ın Kloster eingesetzt und ıhn. mıt
der Leıtung der 1n ıhm befindlıchen. Schüler betraut. Und als
Ishäq gestorben WaL, versammelten. siıch dıe Wahlberechtigten
un wurde gemäß der Vorschrift In al-Mada’ın ordınıert und
1m Jahre 729 der Griechen mıt einem roten Mantel bekleidet
Und Yezdegerd mochte ıhn SEIN un War ıhm geneıgt. Und einıge
ZHeit ach se1ner Amtsübernahme schıckte ıhn 1n dıe Provınz Häars
1ın eıner für ıhn. wıchtigen Angelegenheıt, un: ein1ger
Vorfälle, dıe 7zwıschen ıhm und Bihür, dem Sohn se1ınes Bruders
Säpür, dem Statthalter VO  S Faäars, geschehen Als 1U dieser
ater 1n aTS angekommen WL un dıe Angelegenheıten,
derer selıne Schritte (dorthın) gelen.kt hatte, iın Ordnung g-
bracht a  © Iragte ach den Gräbern der Zeugen, dıe das Mar-

tyrıum 1n den Tagen Säpürs empfangen hatten, und AaAuUuS welchem
Grund Jeder einzelne VO  un ıhnen getötet worden WAarL. Und schriebh
ihre Geschichten Auf. Dann kehrte Yezdegerd. Zzurück un
teılte ıhm mıt. wonach sıch erkundıgt und Was) erreicht

Und erfreute sıch qe1ner Gunst 1n hohem Maße und
un streckteSOoTZTE für das Wohl se1lner Untertanen. | wörtl.

seıne and AUS 1n der Leıtung se1ner Untertanen.. Und befahl
den Vätern, daß S1e jedes Haus bannen ollten, ın dem S1e etwas
VO  s den Wissenschaften und Geräten der Zaubereı der Magıer {1inden
würden. Denn eın.ıge der Markıonıten un Manıchäer hatten sıch
verkleidet und unter dıe Leute gemischt. Und machte e1in. Buch,
1ın das dıe Geschıichten. derjenıgen Märtyrer eintrug, dıe 1MmM
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Osten das Martyrıum erhtten hatten. uch Danıel bar Maryam
zeichnete 1E |dıe (reschichten| 1n selner Geschichte, dıe Hılza
klesiastıke » genannt wırd auft. Und [Ahaı] schrieh dıe ıta
se1InNes Lehrers Mar 'Abda Und dıe Zeıt selner Leitung betrug

Jahre Dann starb und wurde 1ın al-Mada’ın begraben. Und
1ın seınen Tagen herrschte Theodosius der Jüngere ber dıe KRömer,
1m Jahre 733 der Griechen ».

Die weıtgehende Übereinstimmung zwıschen der Chronık VO  S Se‘ert
un ‘Amr erstreckt sıch autf den Autfbau der Krzählung, dıe Gliederung
der Sätze un: autf den Wortgebrauch 1MmM Arabıschen. ‘Amr zeıgt
1mMm Vergleich mıt der Chronik VO  w Seert ein.ıge Kıgenheıten, dıe auch 1ın
selinen (+eschichten ber dıe anderen Patrıarchen wıederkehren. So legt

Wert auf eıne möglichst SENAUE Datıierung der Amtszeıt der Patrıar-
chen126. Ferner vermeıdet den (GAebrauch des Titels Katholikos »127 un:
umschreıbt ıh mıt dieser Vater » Im Verhältnıs Mari haben dıe
Chronıiık von Se‘ert un ‘Amr eıne sachliche Varıante 1n der Krzählung,
enn ach ıhrem Bericht reıist Ahaı als Katholikos und mıt dem Auftrag
des Yezdegerd ın dıe Provınz Hars ach arı hat dıe Reıse dorthın
bereıts unternommen, bevor Katholikos wurde N:' ın der Absıcht, sıch
ber dıe Märtyrer unter Säpür unterrichten.

Betrachten WIT och einmal dıe oben angeführten Krklärungen für das
Abhängigkeitsverhältnis. Danach reicht keine der anderen Abschnıtten
EWONNENEN Lösungen für dıe hterarkrıtische Krklärung uUuNnseTeSs Textes
U  N Die Annahme elINeTr gemeınsamen, syrıschen Vorlage für dıe Chronıik
VO  u} De’ert, Mari un ‘Amr dıe Meiınung Westphals un Wıessners
1äß6ßt sıch angesichts der auffallend übereinstimmenden Wortwahl 1mM Ara-
aschen für unseren 'Text, aum aufrecht erhalten Es ist nıcht sehr wahr-
schemmlıch daß verschıedene Übersetzungen elines syrıschen Textes 1Nns
Arabische sıch sehr nahekommen. Be1l der gemeınsamen Vorlage der
TEL Autoren mußte sıch bereıts e1in. arabısches Stück handeln, das
vielleicht ursprünglıch 1n syrıscher Sprache abgefaßt War Damıt waren

‘Amrt benutzt un: eAaT-WIT ahe bel der modıfızıerten Auffassung Grafs
beıtet dıeselben uelen Ww1e Mar Aus dem Bericht ber Ahaı äßt sıch
dagegen auch erkennen, daß Amr nıcht NUrLr Maris Werk verarbeıtet hat:

hatte zumındest och dıe ausführhlichere Chronık VO  a Seert oder deren
Quelle

Aus dıesen Bemerkungen wırd vıelleicht dıe VerwWOoOorLrTIell Lage be]l der

126 "Amr, CH.., ext Zeile 1 26 Zeilen
127 Vgl MT, C ext 25 Zeile mıt V; 324, Zeile 9) "Amr 'ext 25 Zeile

miıt , R 3925 Zeile
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Beurteiulung und Bewertung der TEN Werke deutheh. Nur VO  [ eıner u1nN-

fassenden Untersuchung, dıe sıch nıcht auf einzelne Abschnıitte beschränkt,
ann eıne wıirkliıche Klärung des 1eTr vorgeführten Problems erwartet werden.
Zur Zeıt muß daher och 1n jedem einzelnen. Fall eın hterarkrıtıischer Ver-
gleich diıeser Werke vorgeh0OMME. werden, ehe mMa  S S1e als selbständıge
Zeugen für eın Kre1ign1s heranzıehen annn

Be1 dem Bericht ber den Katholikos Ahaı sa dem darın vorkom-
menden 1n weıls auf Danıel bar Maryam hat dıe hıterarkrıtısche Be-
trachtung der Texte ergeben, daß entweder ‘Amr dıe Chronık VO  a Seert
benutzt hat oder beıden. dıe gleiche Quelle vorlag. In beıden Fällen dürfen
diese 7wWel Textzeugen ber Danıel bar Maryam NUrLr als ewne Überlieferung
gewerte werden.

VI Schlussfolgerungen

Nachdem dıe einzelnen Quellenabschnıtte ber Danıel bar Maryam
dargelegt worden SIN.d, können AUS dem vorgeführten Materıial einıge Fol-

SEZOSEN werden. Die folgende Tabelle Mag och einmal dıe g-
KErgebnisse verdeutlichen.

Bezeichnung Bezeichnung Inhalt Zeıt Quelle
des Verfassers des Werkes

Schriftsteller Bar Angelegenheit Papa Beg. Jhd Timotheus

aryam Synode SN  Dad:  18 494 a Chr. (um 800)
Bar Maryam KEkklesiastike Briefwechsel bgar/ 25 1I1. Chr. ISö°däd

Jesus (um 850)
39 Bar aryam Kkklesiastıke Leben Jesu(Lod), n.Chr Kxposıtio oftf.

Zerstörung Jerusalems 68 n.Chr. (10./11.Jhd.)
Bar aryam KEkklesiastiıke 'Tod Jesu 8 n.Ohr. Kxposıitio off.

43, Dan 1D aryam Paulus an Samosata 260 Chr. ıs Se’ert
(um 1050

Dan ıbn aryam Kkklesiastiıke Berichte über ärtyrer 340-379 Chr. V, Se’ert
unter Sapür 11

Dan ıbn Maryam Se1In uch Airaran 363 Chr. V, Se’ert
Dan 1b aryam euzzeichen bei 38() Chr. \ Se’ert

Barsabbä
Dan ıb aryam Ekklesiastike Berichte über Martyrer 340-379 Chr. \ Se’ert

unter Sapür Ir
Dan ibn aryam Geschichte Berichte über ärtyrer 34.0-379 "Amr

(ta’rıh), gCN. unter Sapür 163 (um 1350
Kkklesiastike

Die erhaltenen Nachrıichten ber Danıel bar Maryam 1n der syrıschen
und chrıistlich-arabischen Laıteratur erstrecken sıch ber eınen Zeıiıtraum
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VOo  am} rund 450 Jahren. Die Krwähnung erfolgt etLwa 150 Jahre ach der
vermuteten Lebenszeıt des Danıel. Kıs fällt auf, daß Danıel bar Maryam
1n den syrıschen Texten 1U Bar Maryam genannt wIırd. Dieser Namenstyp
ist auch SONS 1MmM Syrischen geläufig, z B Bar Bahlül, Bar Kbraya und
Bar Sahde Neben der Nennung des Vatersnamens oder des Verwandt-
schaftsnamens ist die Angabe des Kıgennamens nıcht unbedingt nöt1g128,
Die Bezeichnung Bar Maryam » reichte AUS, dıesen Verfasser be1 den
Sdyrern zumındest beıl den syrıschen J’heologen kennzeıchnen.
In den arabıschen Texten erscheıint demgegenüber Danıel ıbn Maryam,
der Eıgenname neben dem Verwandtschaftsnamen.

In VONN insgesamt Fällen wıird das Werk des Danıel KEkklesiastike »
geENAaNNT. Der 1n wels auf Se1Nn Buch » In der Chronık VON Se’ert annn
auch mıt. größter Wahrscheinlichkeit auf dıe Kırchengeschichte des Danıel
bezogen werden. Ähnliches, WE auch mıt wenıger Gewıßheıt, gılt auch
für dıe beıden anderen Angaben der Chronık VO  S De’ert, 1ın denen das Werk
des Danıel nıcht ausdrücklich genannt ist Unsıcher bleibt dagegen 1n
diıeser Hınsıcht dıe Deutung der Stelle ber Bar Maryam 1 Brıef des
Timotheus.

Der Zeıtraum, ber den Danıel bar Maryam 1n se1ner Kırchengeschichte
berichtet hat, reicht ach den erhaltenen Quellenzeugnissen VO Leben
esnu bıs 1n dıe Hälfe des Jhd Dıie be]l ıhm erwähnten Kreign1sse
ın chronologischer KReıhenfolge sınd folgende Das Leben esu un seın
Briefwechsel mıt dem Syrer Abgar dıe Zerstörung Jerusalems das
Leben des Paulus VO  S Samosata Papa dıe Märtyrer unter Säpür IL

Barsabba dıe Synode des Dadısö
Sachau nımmt A daß dıe Kırchengeschichte des Danıel bar Maryam

alg Hauptquelle der Chronık VO.  S Se’ert zugrundeliegt1?9, Mır scheınt diese
Krage Jedoch eıner SCHAauUETEN Untersuchung bedürfen, ehe Ianl darauf
eıne sichere Antwort geben annn Die Chronıiık VO  m} Se‘ert ist, ‚.ber m. W
bısher och nıcht autf dıe In iıhr verarbeıteten uellen hın geprüft worden.
uch 1eTr ist nıcht der ANSCHLESSCHE Ört. 138881 diese für dıe syrısche und
christhech-arabische Liıteraturgeschichte wichtige Aufgabe vorzunehmen.
Danıel bar Maryam wırd 1n der Chronık VO  > Se‘ert insgesamt unfimal
erwähnt. Der Verfasser der Chronık bringt jedoch dıesen Stellen keine

Zıitate » 1 eigentlichen Sınne, sondern verweıst HUr auf das Werk des
Danıel.

128 Be]i Bar Sahde (GSL, 135) ist. der orname nıcht überliefert ; bei Bar Bahlüul un Bar
"Ebräyä kennen WITr ıh: dagegen

129 Sachau, Vom Ohrıstentum un der Persıs, (S.0 Anm 5)’ 963 ; ders., TIDre Ohrıstia-
nısıerungs-Legende DON Merw, (8S.0 Anm 5 > 4.04 Der gleichen Ansıcht sind Graf, GCAL,

27 195 und Assfalg, Art. Ohronıik VDON Se’ert, 1n Kındlers Ianteraturlexıkon, E,
Zürich 1965, Sp 2568
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VIL Das Problem der Identität des Danıel bar aryam
mat Danıel bar Tubanıta  Ja aa

Chabot hat 1M Jahre 1896130 dıe Vermutung geäußert, daß eS siıch be1
Danıel bar Maryam und Danıel bar Tübanita eın und dieselbe Person
handele. Seine Gründe dafür siınd. folgende

Die Datıerung Assemanıs131, ach der Danıel bar 1 ü banita 1M 11
Jahrhundert e  @, ist nıcht zutreffend. Kr lebte spätestens Ende des
Jhd., da L85‘dnah, Metropolıt VOoN Basra, 1ın selInem « Buch der Keusch-
heıt »132, das Un dıese Zeelt abgefabt ıst, eın Werk des Danıel har Tübanita

Ishaq VO  am Nınıve erwähnt. ort heißt ber Ishaq!®3
Und War tıef eingedrungen 1n dıe göttlıchen eheımnısse und

verfaßte Bücher ber das gottgefällıge en der Mönche. Dreı
Dınge aber behandelte C dıe VONNn vielen nıcht aNZSCHOMM
wurden. Danıel bar 1 ü banita, der Bıschof VO  a Garmal, wandte
sıch jener Meıiınungen, dıe vertreten hatte, ıhn ».

Dieses Werk des Danıel bar Tübanita ist auch 1mM Katalog des ‘A bdisö‘134
angeführt und Täg den Yitel
(< aAL2313 D17 C ba AL N ( Y an I193 VM Ar änı rm& z

KErläuterung der Kragen ZU. heılıgen Buch des Mar 1shaqg
VON Nınıve

v - CChabot hält aufgrund der oben angeführten Stelle be1 T  ıÖ dnah VO  a

Basra für möglıch, daß Danıel bar Tübanita eın Zeıtgenosse des Ishaq
W a  H Dann In der Hälfte des Üh6 gelebt. Denn ber Ishaq
VOT Nınıve w1ıssen WIL, daß durch Katholıkos Georg (ordınıert 661, gest
680 /1)135 ZU Bıschof VO  — Nınıve ordınıert wurde un: dieses Amt ach
wenıgen Monaten nıedergelegt hat, HE sıch als Einsijedler zurückzuzıehen.

Wenn Danıel bar J1übanita eın Zeitgen.osse Ishags Wal, könnte 11a  S

ach Chabot daran denken, ıh mıt Danıel bar Maryam ZU identıfızıeren,
der se1N er Meiınung ach auch 1ın der Hälfte des J HE lehte Diıie beıden
Namen lassen sıch angeblıch leicht 1n. KEınklang brıngen, WeNnNn INa  w} « DU-
banıta » g s dıe Glückselige », 93180 a I< Synonym für Marıa versteht.

130 4 Chabot, OLes SUTr quelqueSs mnomnts Ade ” hustorre de Ia ture SYTLAQUE, In Revue

sEmMLLAUE d’epigraphie el d hıstorre ANCLENNE ÜE S 25  N  D  —I
131 Bıblıotheca orientalis (S.0. Anm 13) 3? Inhaltsverzeichnis.
139 GSL, 234
133 el Anm. 2 9 ext 6 9 Übers TE
134 Assemanı I, Bıblıotheca orientalıs (S.0 Anm. 13); 5} 144
135 GSL, 208
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Betrachtet INan dıe These Chabots, dıe ausdrücklich a ls Vermutung136
bezeichnet, MUu INan berücksıchtigen, daß ıhm och wenıger uellen
ZUTLT Verfügung standen a ls unNns heute Chabot W Ar 1mMm wesentlichen auf dıe
beı Assemanı, Bıbhotheca Orientalıs, veroöffenthlchten Texte angewıesen.
Von den oben 52-60 angeführten Texten ber Danıel bar Maryam kannte

demnach 1LUTr dıe unter 39 (S 54) zıt1erte Stelle ın der Kxposıtio offi-
e10TumM eccles12e. Daraus erg1ıbt sıch dıe Aufgabe, seıne These anhand der
seıtdem veröffenthlchten uellen überprüfen, zumal Chabots Auffas-
SUung immer wıeder angeführt w1rd137. uch Diettrich138 vertritt dıe
Auffassung, daß Danıel bar Tübanita mıiıt Danıel bar Maryam iıdentisch
Se1 und datıert den ersteren 1nNns Jhd Er g1bt Jedoch nıcht A ob dıe
Ansıcht Chabots übernımmt, sondern. verweıst 1LUL auf den Abschnitt
ber Danıel bar Maryam 1mM Katalog des ‘Abdi  so  L SC bel Assemanı. Daraus
äaßt siıch aber keineswegs eıne Identifizıerung ableıiten. Be1l Diettrich ist
och AaAUS selner Darstellung erkennen, daß ın der syrıschen Öuelle selbst
Danıel bar Jübanita angeführt wırd. Nına Pıgulevska]a, dıe dıe gleiche
Handschriıft W1e Diettrich beschreıbt, nennt unter den darın zıt1erten
syrıschen Autoren Danıel bar Maryam, obwohl 1mM 'Text Danıel bar Tübanita
stehen muß1ı39 dıiese Weıse entsteht e1ın falsches Biıld ber dıe Ausagen,
dıe dıe syrıschen Quellen ber Danıel bar Tübanita bzw Danmnıel bar Maryam
machen.

Stellen WIT erst. einmal Z  Nn  9 W as AUS den syrıschen Quellen selbest
ber Leben un! Werk des Danıel bar 1übanita erfahren ist.

‘A bdis6‘ bezeichnet ıh: 1n seinem Katalog140 alg
X33 s r<“ alaQQNıQ an r(kxu:c%'\ Xa

Auffallend ist, daß 1eTr nıcht das geläufige BDar Tübanita steht Assemanı
nımmt &,  9 daß Tübaniıta dıe Heımat Danıels bezeıichnet, un Z W aTr unter-

136 0 C: (S.0 Anm 130), 257 conjecture ».
137 So 7 B den Eynde, In (ommentarre d’1so‘dad de Meruv SUT 7Ancıen Testament

Kxode Deuteronome, radult par V 9a  - den ‚ynde 1958 CSCO 179), Clarke,
T’he Selerted Questions 0} Ishö bar N ün the Pentateuch. Leiden 1962, 12

138 Diettrich, 1s6°dädhs Stellung un der Ausleqgungsgeschichte des jessen 1902
( Beıhefte ZULC ZAÄA W 6), A VME: ders., Beraicht iüber neuentdeckte handschrıftliche Urkunden
ZU/ (Zeschichte des (zottesdrienstes un der nestorianıschen Kırche, In Nachrıchten DON der Könıg-
lichen (Zesellschaft der W ıssenschaften (zöttıngen, phil.-hist. 1909 (Berlin 1909), Heft; 2,

174
139 Pigulevskaja, Katalog der syrıschen Handschrıften Leningrads TUuss.), Pa

lestinskı9) Sbornıuk (69), Moskau/Leningrad 1960, 116f.
140 Be1l Assemanıl, Bıblıotheca orzentalıs, (8.0 Anm 13), 37 174
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scheıde sıch dadurch VON Danıel bar Maryam141, Danıiel War Bischof
V C

VOIL Tahal, das Bet (jarmal gehörte. Deshalb ann be1l dnah VO  —

Basra einfach Bischof VON (}+armal geNannt werden142, ber dıe Zeıt, 1n
der Danıel bar J1übanita lebte, ist ]er und auch 1n anderen syrıschen Quellen
nıchts gesagt. Rückschlüsse AUS den uellen führen HULE dem Krgebnıis,
daß zwıschen 680 (Ishäag VO  S Nınıve) und S 5() (I  n<  Ol  ‘dnah VON asra)
gelebt haben mMu

An Werken des Danıiel bar 1übanita nennt ‘A bdisoö 143
uch der Blüten m 903

rmraTrostreden
Krklärungen ré:aNoän
Antworten auf die Hragen ZUT Schrift r<a Z \rKöärz 531
Verschiedenartige Rätsel MM 31uyarY

Danksagungen <hanı\ ln änNN ı a K U AD E In Metren abgefaßte Reden

KErklärungen auf dıe Fragen ZU heılıgen uch des Mar Ishaq VOon

Nınıve » AD 1322 , mY aan ı93 VM A\räzı m&3r

( YaALI3

KErklärung der Hauptteile der Lehre » Ya D3 m_ ı3

Überblickt 111a  Z das Kapıtel beı ‘A bdisoö‘ ber Danıel bar J1übanita,
geht daraus hervor, daß offensichtlıch Danıiel bar Maryam un Danıel
bar Tübanita für 7We] VO  - einander ınterscheidende Schriftsteller hält
Unter den 1eTr genannten Werken des Danıel bar Tübanita findet sıch
keınes, das seınem Titel ach eıne Kirchengeschichte oder eın uch ber

V C

Zeitrechnung se1n könnte. Danıel bar Tübanita hat sıch ach A
vielmehr ausschließlich mıt exegetischen, dogmatıschen, lıturgıschen un
homiıletischen Themen beschäftigt.

Trotz der recht großen schriftstellerıischen. Tätigkeıit des Danıel bar
J1übanıta ist uns keıns se1ner Werke erhalten (+enau W1€e be]l Danıel bar

Maryam sınd WIr auch be1 ıhm auf dıe Zaitate un KErwähnungen SEe1INeEeT
Werke In den heıten päterer angewlesen. Kıs War nıcht dıe Aufgabe
dieser Arbeıt., a lle Zitate des Danıel bar Tübanita In der recht umfangreichen
exegetischen un lıturgischen Interatur der Syrer sammeln. KEıniıge der
MIT bekannt gewordenen exte sollen jedoch vorgeführt werden, daran

141 So uch Le Quilen, Orzens Chrıstvanus, de., Parıs 1740 (Nachdruck (GJTaz

2‚
14° Siehe ben
143 COn (S.0 Anm 140), 17E
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dıe Kıgenart der schrıftstellerischen Tätigkeıit Danıels ZU verdeutlichen
Oben sınd bereıts ein1ıge Sätze AUuS dem Buch der Keuschheit » des

Sö‘dnah VONNn Basra zıtiert worden. Sıe weısen autf das 1M Katalog des
‘A bdiso’ a ls vorletztes genannte Werk des Danıel I1shaq VOonNn Nınıve.

Kıne Bemerkung ber den theologıschen Gegensatz zwıschen Danıel
bar 1übanıta und Ishäg VO  am} Nınıve findet sıch auch 1n einem Werk des
Hanüun ıb Yühanna ıb as-Dalt144 Hanün stellt um dıe Wende des
ZUUMM 10 Jhd 1n TEl Brıefen » eıne Auswahl AUuS den asketischen Werken
Ishaqs VO  b Nınıve 1n arabıscher Sprache In dem Brief gıbt

eın (Fespräch zwıschen einem Gelehrten Ahu l-Abbäs ‘Isa ıbn Zaıd
1D AbI1 Malık un:! dem Katholikos Yühanna 1b Narsa] (8953-899) wıeder

Und ıch / es spricht der Gelehrte] sagte ZU ıhm |dem Katholıkos]
Hat Vater bereıts das Buch des Mar Ishaq gelesen und W as
Danıel darauf geantwortet Hat Und welche VOonNn beıden | Meınun-
gen|| bestätigt er selbst ® Darauf sagte MIAT Eıner W1e du
iragt mıch danach ® Mar Ishaq TE! dıe Sprache der Hımmlıschen,
aber Danıel 1n der Sprache der Menschen. »

Diıiese gerınge Kınschätzung des Danıel ist. nıcht verwunderlıich 1ın eınem
Werk, das eın Bewunderer und Verehrer Ishags geschrıeben hat

Wır hatten oben be1 den Belegen für Danıel bar Maryam bereıts |  2<  Ol  d  Dı
VON Merw (um 890) gl< den Verfasser VO ommentaren ZUIN Alten und
Neuen Testament kennengelernt. Neben Danıel bar Maryam zıt1ert 185°däd
auch Danıel bar Tübanita, daher sollen diese Zıitate och angeführt werden

In dem VonN Val den Kynde herausgegebenen Kommentar des 1Sö‘däd
wırd Danıel bar 1übanıta zweımal zıtilert ; das eETrste Mal Lev 16,8145,
18ö°däd führt dort Danıel und seıne Ansıcht ber das Verhältnıs der (7e-
rechtigkeıt Gottes (+0ttes Gnade Im nächsten Zutat rwähnt ıhn

Num v ort wırd Danıel ohne Zufügung des Bar 1übanita genannt
und Z WaTr gleichzeıtıg mıt 15° bar Nün Daß wırklıch Danıel bar Tübanita
gemeınt ıst, STE außer Zweıfel, da 1ın einer Handschrift, dıe diıesen FTaxt
ebenfalls bringt, mıt vollem Namen zıt1ert ist146 Danıel g1bt eınen Mıdras
wıeder, der ohl Jüdıschen Ursprungs ist

144 GCAL:; Za 150f. und S bath, T’rautes reivqreux, philosophiques el MOTAUX, extrarıts
des (LUDTES d Isaac Ae Nınıve sıecle) DUr Ibn as-Salt ([AXe sıecle). TLexte arabe publie POUT
Ja, premiere fo1s, SU1VI une traduection irancalse, Kailro 1934, Abschnitt

145 (Vommentaire d’1Iso‘dad de Mernv SUT °Ancıen T’estament, K Kxode Deuteronome, d
Dar Va  : den Kıynde 1958 CSCO 176), trad. Par V Q  > den Kynde 1958 CSCO 179); ext

78, Übers 104
146 O' C46., ext, 9 9 Übers 127 bes Anm Mıngan A, (ollection of Manuscripts...

Vol L, SYTLAC MN (Aarshunz Manuscrupts, Cambridge 1933 (Woodbrooke Catalogues, Vol L)
29210° Zu diıeser Stelle vgl uch Clarke, Solected Questions (S.0 Anm 137),
166(1., der vermutet, eın Werk des Daniel bar 1ubäanitäa könne dıe gamelınsame Vorlage für

1s6°dad VO  - Merw und 185° bar Nün Se1n.



Danıiel bar Maryam

Weıtere Zıitate des Danıel be]l 185‘°däd sınd uUuLS atuch ohne Angabe
selnes Namens bekannt, weıl S1e ın einem Kommentar147, der dıe gleichen
exte bıetet, g IS solche gekennzeichnet SInNnd. Danach wırd Danıel bar
J1übanıta mıt exegetischen Krläuterungen, meıst, Krklärungen einzelner
schwıer1ıger W örter, zıt1ert Sam E6: 4,18; 2 Sam E: 1519° 19,8
und 20,6148, uch 1M Jesaja-Kommentar erwähnt [  Sö‘da  ö Danıel bar
J1übanıita zweımal1ı49.

In se1NeT Handschrıiıft der könıglıchen Bıbhothek Berlın, dıe den
ommentar des 186‘dad ZUM Neuen Testament enthält, wırd Danıel bar
1uüubanıta eiınmal 1 Matthäus-Kvangelhum und zweımal 1M Lukas-Kvan-
gelıum angeführt!50, l  S  (9)  <da beruft sıch och eiınmal I Kommentar
Kolosser d auft Danıel bar JTübanıta un: dessen dogmatısche Ausführungen
ber dıie üte (z+0ttes151

An anderen syrıschen erken, dıe Danıel zıtıeren, ist eln ommentar
ZU Psalter der ostsyrıschen Kırche nennen1>2 Dieses Werk enthält
ın eıner Aufzählung aller Schriftsteller, dıe 1ın dem kKkommentar benutzt
wurden, auch den Namen des Danıel bar JTübanıta. Eıne ähnliche Iuste
VOo Schrıiftstellern. 1n der Danıel bar Tübanıta erwähnt WIrd, befindet
sıch ach Chabot153 auch ın dem (rannat Bussame (« Wonnegarten »)154
betitelten ommentar den biblischen Texten für dıe Sonntage un:
FHeste des nestorianıschen KıirchenJahres. Chabot kommt ın dem oben
genannten Aufsatz dem Schluß, daß dıe Schriftstellerliste unabhängıg
VON. dem Werk, dem 1E beigefügt ist tradıert wurde un eıne Art offiızıellen
Katalog derjenıgen Kxegeten darstellt, dıe 1n der nestorlianıschen Kırche
anerkannt SING. In dem Kommentar selbst <o]1 Danıel bar 1übanita nıcht
zıtiert se1n155.

147 (/ommentarire d’ISo‘dad Ae Mernv SUTr "Ancıen ESLAMENL, AT Tnrvres des SCSSLONS, ed. Dar
Va  > den ‚ynde, 1962 CSCO 229), trad. Dar VEa  - den KEynde, 1963 CSCO 230), Übers
XXV,

148 , Übers Anm 1 E} Anm 6‚ S6 Anm
149 Vgl Dıettrich, IS6 dädh''s tellung (S.0 Anm 1358), SC TEE,
150 Vgl Sachau, IDre Handschrıiftenverzeichnısse der Könmnglıchen Bıblıothek Berlın,

D Verzeichntis der syrıschen Handschriften, Abt. I! FE Berlin 1899, 304-309, bes 307
V CG1bson haft dhiese Handschrift für iıhre Edition VO  — dads Kommentar den Kvan-

gelien nıcht benutzt.
151 'T’he (Vommentarıes of Isho‘dad of Merv, Bıshop i Hadatha, un SYTLAC anıd Englısh, edıt.

anıd. Englısh, edit. and transl. by Margaret Giıibson, Vol V7 art I1 T’he pıstles of aul
un Englısh (Horae Semiticae No U 8& ]

159 Hs Mingana Beschrieben In Mıngana, ’atalogue, (S.0 Anm 146), Sp 157-160
153 1 %, |Gannat Bussame| N ote ST l ouvrage SYrıaque ıntıtule le Jardın des Delıces,

ın Orzentalische Studıen N öldeke U (Aeburtstag (2.0 hg VO Bezold, (Heßen
1906, 48 7-496

154 Vgl ZU diesam Werk GSL, S.s 308f. HKıs ist, bisher nıcht edıiert.
155 Chabot, 0 CH.; (S.0 Anm 153), 492, 495
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Aus dıesen Zitaten des Danıel bar J1übanita ist, erkennen, daß er seınen
festen. Platz ın der nestori1anıschen. Bıbelexegese hat Die angeführten
Außerungen tragen entsprechend dem Wesen der syrıschen Kxegese des
Mıttelalters M dogmatıschen harakter Eın 1nweıls auf eın VO  - iıhm
abgefaßtes Werk kırchengeschichtlichen oder chronologischen nhalts
War nıcht finden. Viıelmehr macht dıe Art und Weıse, W1€e ‘A bdiS©6’ ın
seiInem Katalog un 1Sö‘dad VO  H Merw ın seınen. Kommentaren Danıel
bar Maryam und Danıel bar 1übanita anführen un zıtıeren. deutlıch,
daß siıch be1 iıhnen. um ZWel verschıedene Schriftsteller handeln muß

Aus den gesammelten HKFragmenten der 4-bändıgen Kirchengeschichte
des Danıel bar Maryam alleın. erg1ıbt sich och eın zusammenhängendes
ıld ıhres nhalts Kıs wırd jedoch deutlich, W1e wıichtig ıhre Stellung 1n
der frühen syrıschen Kirchengeschichtsschreibung SEWESECN se1n. Mu
Ahnlich WwW1e be1 Danıel bar Maryam hegen dıe Verhältnıisse auch beıl anderen
Kirchenhistorikern se1InNer Zeıit Eıne dSammlung auch ıhrer Nachwirkungen
In den späteren Quellen wırd e beıtragen, uUuNnsSseTe Kenntnis ber dıe
Anfänge der nestorlanıschen Kirchengeschichtsschreibung wesentlich
erweıtern.



Das Rätsel eiıner Reıihe
VO  —_ 16 Sonntagsepisteln

OIl

Hıeronymus Engberding OSB

Als Agnes Smith Lewıs 1897 eın Lektionar 1M christlich-palästinen.-
sischen Syrisch veröffentlichte}l, sollte och fast e1in. Viertehahrhundert
verstreichen. bevor dieses Dokument elner eingehenden liturgiegeschicht-
lıchen W ürdigung unterzogen wurde?2. W3arTr hatte ohl darauf
hingewlesen?, daß diese Reihe damals wenı1gstens einem grobßen. Teıl4
siıch auch 1n dem arabıschen Lektionarbruchstück fıindet, das Dunlop
Gıbson, dıe chwester VO  — Agnes Smith Lewı1s., 1894 herausgebracht
hatte> ber auf jegliche liturgiegeschichtliche Untersuchung
verzıchtet und 1LUF ohne jegliche Begründung bemerkt the order
I5 startıng ıth the fırst Sunday after Pentecost »®. ber gerade diese
Wendung after Pentecost » steht nıcht 1n. den beıden Hss Hıer lauten
dıe Rubrıken 1LUF für den ersten. onntag»; für den 7zweıten Sonntag »
usSs  z ach dem für den 16 Sonntag » heißt für den Sonntag VOT der
Geburt Christ1» Das veranlaßte Baumstark VOI diesem etzten. Zeıt-

punkt rückwärts rechnen. So führte ıh: dieser Weg 1ın dıe ähe des

September als den Begınn der Reıihe und 1eß ıh: ann pathetisch AaAUS-

rufen Ist dıese Erkenntnıis9 wıird 112  - keinen Augenbliıck
ZOgerN, ıh: mıt der auf den September fallenden ApPXN TNS ° IvÖöLKTOU
ıdentiıfızıeren, dıe ge1t dem Jahrhundert den unbestrittenen. Anfang
für das unbeweglıche Kirchen]jahr des orthodoxen Rıtus bıldet. ıe das

Palestinıan SYrLAC Lectvonary Studıa Siıinalt1ıca VI (London 1897) ; ın der Folge ; ab-
gekürzt mıiıt S

Diese Würdigung erfolgte durch Nntion Baumstark, Nichtevangelısche syrısche Perı1-

kopenordnungen Ades ersten Jahrtausends Liturgiegeschichtliche Forschungen (Münster
1921) 133 4 Freilich ist, qhese W ürdigung nıcht In en Punkten endgültig. Zu diesen Punkten,
die einer Revısıon bedürtfen, gehört uıch uUunNnser Thema

Journal of Theological Studıies 1905 96-98
Georg Gr af gelang C ın Hss. — Bruchstücken AuUuS dem Besıtz VO  — Dr Gro te (Leutkirch)

die KFortsetzung des VO.  - Gibson veröffentlichten Textes entdscken; vgl OrChr Z
1925) 218

An arabıc DErSION of Paul’'s Emstels fO the Komans, Oorinthrans, (Zalatıans anı)d nart of
Ephesians Studıia: Sınaltiıca 11 (London 1894) ; 1n der Folge abgekürzt miıt (LYV'.

6 A.a.0O



Engberding

christlich-palästinensische Lektionar eröffnende Reıihe VON Sonntagen ist
dıejenıge der zwıschen em byzantınıschen NeuJahr und Weıihnachten
möglıchen

Allerdings fıel sogleıch e1n Iropfen Wermut 1n diesen Kelch der Kreude.
Denn Baumstark mußte beı einem SENAUEIEN Vergleich der Perıkopen
der Reıhe 1n dem christlichpalästinensischen und dem arabıschen Zeugen
einerseıts und den Angaben ın den georgischen Zeugen alsbald feststellen.
daß für dıe Ze1it OM dSeptember hıs ZU Sonntag VT Weıihnachten

eıne einzıge Perıkope... gemeınsam ıst ». Be1l TEl anderen Perıkopen
fand wenıgstens eıne materıelle Übereinstimmung ; der Textstoff
stimmt übereın, aber dıe Sonntage, für d1e dıese Texte bestimmt SIn.d,
stimmen nıcht übereın. So mußte schhlıießlich eLwas wehmütig bekennen
« dıe Unterschıede überwıegen doch 1ın SalZ erheblichem aße dıe ber-
einstiımmungen y 8

Dieses Krgebnıs hätte SalıZ anders ausfallen können, W eILN GÜa
ZUT Zeıt der Abfassung dieser Untersuchungen bereits Kenntnıis von eınem
Dokument besessen hätte, das ıhm einıge Jahre Später der Verleger

(damals Le1ıpzıg) ZUT Begutachtung vorlegte das Bruchstück
elInNnes Kpıstellektionars ın syrıscher Sprache A US dem 14 Hıerın wıird
eıne Folge VOI Lesungen für dıe Sonntage ach Pfingsten. mıtgeteut
mıt em Vermerk, daß diıese olge ach dem Kreuzfest VONn ZUT

Verwendung gelangen qo]]
NDU eım Studıum dieses Lextes dıe Krinnerung selne

Ausführungen ber dıe 1 6er Reıhe In S un: gekommen. ıst entzıeht
sıch meıner Kenntnıiıs. Daher erscheınt M1r nıcht unwıchtig, och einmal
dıe Aufmerksamkeit autf diıesen Vermerk lenken. Denn hıetet den
Schlüssel für das Rätsel der 116er Re;ll  i  A 1ın S und In der folgenden ber-
siıcht stellen WIT dıe 16er Reihe der BReıhe VO  s Kpıistellesungen gegenüber,
dıe uns In der georgischen Lektionarhs von LathaJl erhalten siınd.
Nr der Lesung S Lath9,]

Röm I, I- Röm Q, ft Lücke
Röm O, 3-6, F3 Röm O, ff So.n.10 Pf
Röm S, 2-8, 14 Röm Ö, ff So.n.11 Pf
Röm 9, 30-10, Röm 9, ff Lücke

Baumstark (wıe Anm. 2) 145
8  8 Aa 0 147

(1923) 161
CGSCO 204 /205, 1692

11 Wiıe Anm
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” Kor 5 14-6 or 5 14 ff So.n
613 Koph 1 1759 Kph 17 ff Lücke

Lücke714 Kph 2 449 10 Kph 2 AT
&15 LückeKph 2 13 29 Kph 11 DE
916 Kph 3 14-3 2 K'ph 14 ff Luücke

Phıl 2 D 14 Phiıl ff So n.Knk1”
11 Phıl 4 4-4 Phıl {{ So Knkıs

So Knkı>?19 olA 1921 O4 ff
13 ai2 8L 18 Kol ff So
1421 ebr 11 18 ebr LA ff So Enk??
1523 Hebr 9 KLG 15 ebr 11 {f 13 So
16 ebr 19 eın Vermerk

Schon e1nMn erster Blıck auf diese Übersicht erhebht folgen.de Erkenntnisse
ber Jeden Z weıfel

den Irummern der Hs VOoOL Lathal CiIne6 Lesung AUS der
Reıihe der Sonntagsepisteln sıch erhalten hat 1STt S1IEe der 116er Reıhe VO  -

S und vertreten Man kann ber dıe Genauigkeit der UÜbereinstimmungen
den Abgrenzungen 1Ur taunen.

Ebenso herrscht völlıge Übereinstimmung der Reihenfolge

K Wie Anm In der Hs rag diıeser Sonntag die Zaitftfer W 16 der eben AaNnSC-
führte Sonntag Der beigefügte A bschnitt AUuS dem Matthäusevangelium eTWwEIST diesen Sonntag
‚.ber eindeutig als nach Pfingsten Man mMu. ‚ISO annehmen, daß dieser Hs e onntage
nach Pfingsten Unterteilungen Fünferreihen gezählt wurden ‚Iso dreimal bıs

In fäalschlıch a,ls Sonntag gezählt
In fälschlich als Sonntag gezählt
Be]l raf (S Anm a ls a a —r Sonntag geführt (Druckfehler ?)
Be1l raf a,ls Sonntag geführt.
CSGCO 204 /20  I, 1427 1435 .  nk bedeutet Enkaımıla, d.1. das berühmte est der

Einweihung der Kultgebäude aut dem Golgotha-Hügel
18 Wiıe Anm a

Wie Anm F
Wie Anm

21 Bei raf a IS 13 Sonntag geführt raf begeht außerdem den Fehler, a,Is desinıt

Lesung TStT das folgende INC1P1t bezeichnen Dıie Hs gibt ber nıemals 6111 desinıt So
kommt Taf Sahnz unmöglichen Abgrenzungen, W16 7i hıer, nach Hebr A, 11 das nächste

NCIPIT TST bel fand und deswegen den Umfang dieser Epistel mMI1 —q 11 an gab
während Wiırklichkeit dıe Lesung schon bel endete

Wie Anm 17
Be1 Traf a,{s Sonntag geführt
Wie Anm
Wie 18 uch der Hs VO  - Lathal diıese Perikope nicht a,Is Sonntagsepistel vertreten

ohl ‚.ber Karfreitag



Engberding

Die Übereinstimmungen erstrecken sıch ber dıe Zeıt VO

Sonntag ach Pfingsten bıs ZU Sonntag VOL Weıhnachten.
Daraus ergıbt sıch, daß dıe 16er Reıhe nıchts anderes ist alg eıne

Auswahl AUS der umfangreichen Reıhe VO  — 15 Sonntagen ach Pfingsten
und 14 Sonntagen ach Enkamıa.

Baumstarks Fehler W arlr CS, diese Möglichkeit eıner Auswahl übersehen
haben Daher 91n.g für ıh dıe Rechnung nıcht auf.

Damıt erheht sıch dıe Krage Warum eıine Auswahl ın S und ar ® HKıs ist
bekannt und auch VO:  \ Baumstark qelbst mıt aller Deuthechkeıt ZU Aus-
druck gebracht worden, daß der KRıtus, den uns der christlich- palästınens!1-
sche Zeuge offenbart, vıelen Stellen offenkundige Züge einer Kückbıldung
aufweıst. Vielleicht legten dıe einfachen Dorfverhältnisse gerade be1 den
Brıefen des h[ Paulus eıne Kürzung ahe Somit hat dıe Vermmderung
auf dıe Hälfte der ursprünglıch vorgesehenen Zahl VON KEpisteln Sar nıchts
Überraschendes sıch.

Zudem bot sıch gerade das Fest; der Enkamıa alg besonders günstıger
Drehpunkt » Denn mıt dıesem Fest erfolgte 1MmM vorbyzantınıschen

Rıtus VOon Jerusalem den Sonntagen. der Übergang VOIL der Lesung des
Matthäusevangelıums ZU Markusevangeliuum?6, So heß sıch SanhZ ohne
Schwlerigkeit dıe EeTStEe Kpıstel ZU. ersten. Matthäussonntag W1e ZU ersten
Markussonntag fügen - ——

In diıesem Zusammenhang soll aber nıcht übersehen werden, daß dıe
Ordnung der Kpıstelreıhe 1n S und 1Ur mıt der Ordnung 1n der Hs
VOIL Lathal übereinstimmt. Die Hss VO  S Parıs und ala haben weıt
Angaben vorhegen ZU. mındesten nıcht ımmer die gleiche Anordnung.

Lathal Parıs ala
Lücke LückeSo.n Pfingsten Röm b 14
Lücke Lücke Röm D; 6-5, ] 128
Lücke Lücke Lücke
Lücke Luücke Lücke

Röm O, 3-6, 17 Lücke Lücke
Röm S, 2-8, 1 Lücke Lücke

Lücke Lücke Lücke
Lücke Lücke Lückep{ CN 605 - 105 ©© IS Q ©3 Kor 1') Lücke Lücke

Vgl die schöne Übersicht bel Baumstark, IDe sonntäglıche Evangelhenlesung vm VOT-

byzantınıschen Jerusalem ByZ 1930
A GSCO 204 /205, Dr, 1694 ; vgl uch 188/189,

CSCO 188/189, 677, Anm
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Kor D 11-6, Kor 2, {f29 Lücke
11 Lücke Lücke ILuücke
19 Lücke Lücke Lücke

Lücke Lücke13 Lücke
14 Lücke Lücke Lücke
15 Lücke Lücke Lücke

Lücke LückeSo Enkamıa Eph 4, 17-4,
Phıil L} 26-2 Luücke Lücke
Phıiıl 9-2, Dr Lücke Lücke
Phıiıl . S-3, 21 Phil 3, 8-3, “ 130 Lücke
Phıil 4, 4'; Lücke Lücke

Lücke LückeKol 1, 9-1,
Kol 2, 8-2, Lücke Lücke

Lücke LückeThess 4-1,mA N 650 < 165 © IS ©O © ebr 1-) Lücke Lücke
ebr 2 11-2,; Lücke uCcC

11 ebr 4, 11-4, 16 Lücke Lücke
19 ebr { 22-8,2 Lücke Lücke
13 Hebr S} 11-9, 15 Lücke Lücke

ebr 9 23-9, Lücke Luücke
Die Kpıstel Kor Z 058 ist 1n der Hs VOL Parıs 7We] Stellen

al Kpıstel des Sonntags ach Pfingsten bezeugt. So annn INa  w ohl
nıcht daran zweıfeln, daß 1eTr wırklıch eıne andere Ordnung vorliegt als
1ın der OÖrdnung der Hs VO Lathal; und W1€e In S und erscheiınen Lesungen
AUusS dem Korintherbrief 1ın der Hs VOILL Lathal 1mMm Rahmen der Kpısteln
vVon Pfingsten bıs Weıhnachten. überhaupt nıcht; un 1 Rahmen der
Kpısteln AaUuS der Zieit ach KEpıphanıe ist Kor 2, {t. nıcht vertreten.
Dagegen ist auch ın der Hs VO  a Parıs W1e€e ın der Hs VO  = Lathal
für den Sonntag ach Enkamıa Phıl D Ö-9, Z vorgesehen.

DIie Hs VOoONn ala bıetet für den Sonntag ach Pfingsten dıe Lesung
Röm Q, 6-9, 188 Die beıden übrıgen. georgischen Hss welısen diıeser Stelle
Lücken aufl, daß WIT nıcht können, welcher Ordnung 1E gefolgt
sınd. So gut W1e sicher aber ist wohl, daß dıe Hs VOILL Parıs, dıe für den
Sonntag ach Pfingsten Röm 1-1, 17 bıetet, für den darauffolgenden
Sonntag eıne Lesung A US dem Kapıtel cht mıt Vers begonnen
Dafür sınd dıe ersten. fünf Verse dieses Kapıtels gewiıchtig ; un außerdem
ıst durch S und Röm D, 1'; als einmal vorhandene Lesung bezeugt.

20 CSCO 204 /205, 1643 und 1135
204 /205, Nr, 1651
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Somıiıt mussen WIT annehmen, daß dıe Hs VO  H Parıs mıt Röm I 1A17
Anfang der Lesungen der onntage ach Pfingsten eıne eıgene Ordnung
aufwıes.

Dagegen äßt asich ohl vertreten, daß dıe Ordnung der Hs VO  S ala
sıch mıt der Ordnung der Hs VO  H Lathal vereinıgen heße Wenn nämlıch
Röm D, 1'7 für den Sonntag ach Pfingsten angesetzt wırd un Röm
D, 6-9, 11 für den Sonntag bezeugt ist, bleiben bıs Röm 6, , womıt
4n der Hs VO  — Lathal der Sonntag ach Pfingsten beginnt, och 19 Verse.
a 1so eLWAS mehr als für dıe beıden ersten Sonntage. Zudem spricht auch
dıe Tatsache, daß S un ıhre Reıhe mıt Röm I, I, beginnen, dafür,
daß 1eTr der alte Begınn der Lesungen AUS dem Römerhbhrief vorlhegt. Iso
könnte auch AUS dıesem Grunde dıe Ordnung der Hs VONN Parıs 1Ur 9,1s
spätere Ordnung angesehen werden.

Zur weıteren Charakterisierung der Ürdnung ın der Hs VO  w Lathal
ın diıeser Reıhe VOIl KEpısteln zwıschen Pfingsten un Weıhnachten erscheıinen
cht

Kor (xal Thess Thess Tım Tım 195 Phılemon;
dasselbe ist auch ın der Reıhe der 16 Kıpısteln ın S un! eobachten.



Neue Angaben ber die Regierungszeıt
des Patriıarchen Qyrı1aqos

VO  w

Arthur Vö66bus

Was ber dıe Regierungszeıt des Patrıarchen (Jyr1aqos 793-8617) bekannt
1st, ist. e1iIn 1ıld voll VO  S endlosen Verwirrungen. Streitigkeiten ber dog-
matıische und kirchliche Angelegenheıten rteten ın eınen Kampf AUS,
der 1ın geometrischer Progression wuchs. Die Werbetätigkeıt e1INes Chalecedo-
nıers1 verursachte SLOSSC Verwirrung?. Zn dıesen Streitigkeiten gesellte
sıch och hınzu dıe Fehde ber dıe Unıion mıt den Juhanısten3. Wır sınd
1MmM Besıtze elner Urkunde4, verfasst VO  - der für dıe Unıion ZUSaMMENSE-
rufenen Synode September Wl derzufolge den beıden Partejen
glückte, eıne annehmbare Formulierung der christologıschen Anschauungen

erreichen?. ıe Aussıchten eıner endgültigen Beseıtigung der TeN-

HNUNS wurde Jedoch infolge der Opposıtion feindlıch gesinnter Bischöfe®
zunıichte gemacht. Jle muühevoll aufgebauten Vorbereıtungen für dıe Unıion
fıelen leıder der Hıtze der Agıtatıon ZU Opfer

Parallel damıt gIng der Streıt dıe lıturgische Brechungsformel” weıter
fort und führte einer tatsächlıchen Zerrissenheıt der Kırches8. Neue

Verwırrungen erwuchsen AaUus Streitigkeıiten, dıe 1ın der Diözese VO  D ({Jubbä
aufloderten. ıe durch Missachtung der kirchlichen OÖrdnung bedingte?
Amtsentsetzung des dortigen Bischofs verursachte eınen derartıgen Rıss,
den nıemand voraussehen konnte. ogar kam eıner ffenen Auflehnung

den Patrıarchen!®. Dieser Streıt wurde VOL den Kalıfen Haäaruüun

JE Chabot,; Chronmque Ae Michel le Syrıen (Parıs 1910 486
1 buıd 495

Draguet, Julren d’Halıcarnasse el CONtroverse DEC Severe d’ Antioche 5T l’ıncorrun-
1b1lıt du D de Ohrist (Louvaın 1924 2608

Hs Br Mus Add ]' $ 145, fol 27b-28a.
Draguet, 'acte "union de LO Qlss

6 Brooks, Fragmenta chronıcı anoNYyM auctorıs Domanı 513 yertinentia,
In Chronica MIWNOTA 111 CSCO 5’ 2502

Nämlich die Kormel Das rot des Himmels brechen WIT M

Chromque Ade Michel 4’ 487
<  ü Fragmenta chronıicı anoNYyMı 2354s8.

1 bıd. 256



Vööbus

ar-Rasıid gebracht, welcher Schritt sehr schwere Konsequenzen für dıe
Kırche hattel1 Diıie Aufstellung des Gegenpatrıarchen Abıram12, der zu
einem Dorn 1 Fleische der Kırche) wurde, W1e Mika’2l zutreffend
bemerkt!: krönte dıie chaotische Lage

och War der Becher och nıcht voll ! Zu diıesen verheerenden Heım-
suchungen gesellte sıch och der Streıit, der 1m (+eblet des Maphrıans auf-
lammte14 Dabe gng schlımm Z ass dıe Kegierungsgewalt
sıch einmıschen musste1l5 Seıne Anathematısıerung der machtvollen (+emeıln-
schaft VON Mar Mattaı mMmusste der Patrıarch später bıtter bereuen 1

IDıie unNns ZUT Verfügung stehenden Berichte ber dıe KReglerungszeıit VO  s

Qyriagos Sind TO ihrer Ausführhchkeit und Breıte einseıtıg. Sıe berichten
leıder 1U ber dıe mıt den Fehden verbundenen Begebenheıiten. Die Be-
richterstattung ist, tıef UTrTC das Übermass der Schilderungen VO  e} den
Streitigkeiten beinflusst, eıne mehr ausgeglichene Übersicht ber dıe
Periode geben. Besonders ist aber hervorzuheben, ass diese Berichte
Sal keine Auskunft darüber geben, W as ın dieser Lage für dıe Verstärkung
der Diıszıplın 1 kırchlichen Diıenst, für dıe Krhöhung des Nıveaus der
Kleriker un für dıe Förderung der kiırchlichen Ordnung vVOrgehNOMME
wurde.

In dieser Hınsıcht ist dıe eue Urkunde besonders wıllkommen. och
mehr, dadurch, ass S1e dem (+enre der Synodalakten angehört, haben
WIT 1eTr mıt e]lner Quelle ersten Kanges tun

Nur eıne eınzıge Quelle führt uns eıner Urkunde dıe Hs O/1L1
1ın der Sammlung der Handschrıften 1mMm syrıschen Patrıarchat 7661  5 Antıo-
chıen ın Damaskus. Die 1mMm Jahre 1204 geschrıebene Handschrift ist e1in
Uniıkum un! enthält eine Sammlung VO  a unschätzbaren Urkunden!1!?.
Hıer erscheınt UuLNSeTe Quellenschrıft unter dem Ihtel T‘M1 rm< 1A19
m_ aan M ı Ar v\.r_u<_ka r<A\'..'Ü„&L»\ Q AQs 3100 N
“dıe Kanones, aufgestellt durch denselben Qyri1aq0s, den Patrıarchen,
und dıe Bıschöfe’18.

Über das Racheedikt des Kalıten über die Zerstörung der Kirchen 1M an VO  - Tagra,
siehe Chromgque Ae Maichel 4’ 489 ; uch ın Antiochien und Jerusalem wurden die Kirchen ZG6IT -

StOrt, bırd. 4898
Fragmenta chronıcı anoNYyMr A
Chromque Ade Michel 47 4992
Die Tatenlosigkeit des Patriarchen gegenüber den Beschwerden se1ıtens der Tagriıtaner

iıhren Metropoliten rächte sich sehr schwer, 1biud. 493
1 bıd. 494585

16 ber seine kirchenpolitische Niederlage berichtet eıne Urkunde, nämlich eın Aktenstück
der Synode VO:!  — Mossul, datiert 1m 1128 Gr., August S18 „bid. 495, 497

Die Ausgabe dieser Sammlung wird bald erscheinen.
tol 129a-132b



Neue Angaben über atr. Qyr1aqgos

Das einz1ge, W as dıe Urkunde och ber dıe Herkunft der Sammlung
aUuSSagT, betrifft den Ort und dıe Zeıt axzın dr r“ alAQQMNLS
aDıra em° mr —3a Sa AL L
‘dıe Bischöfe, die mıt ıhm Qyrı1aqos) versammelt 1ın der Stadt
Harran 1n dem Jahre 1124’19 Sonst begleıtet eın Proömıum
oder Nachwort den Zyklus der anones,.

Die Sammlung der anones ist ausschlhiesslich den Angelegenheiten der
Kleriker gewıdmet. Nur 200007 beiläufig und nebenbeı fällt och manch eine
Entscheidung, dıe dıe LaJen anbetrifft. och können diese gelegenheıtlıchen
Abweıchungen das gesammte ıld nıcht ändern ın der Sammlung g10%

keinen einzıgen Kanon, der 1LUFr den Laıen gewıdmet ist,
Der einleıtende Teıl, angeordnet ach der Rangordnung der Weıhestufen

des Klerus, behandelt dıe Hypodiakone?®, Diakone21 und die Presbyter??2,
Diese Reıihe kommt mıiıt dem Kanon für dıe Krzdiakone?3 ZU Abschluss
Diese beabsıchtigen eın regelrechtes Verfahren ZUT Kınsetzung der Kleriker.
Die Beschlüsse betreffen dıe Voraussetzungen für dıe Ordinatıon un dıe
Altersgrenze für dıe Weıhe der Kandıdaten. (Heichfalls berühren dıese
Bestiımmungen dıe Vorrechte 1MmM mte W1€e auch dıie (Jrenzen klerıkaler
Befugnisse. Das kultische (+ebiet ist besonders 1eTr hervorgehoben.

DDas folgende Stück bezieht sich auf dıe Verschärfung der OÖrdnung 1mM
G(Gottescdienste. Besondere Beachtung wırd den Verordnungen für dıe W o-
chen’, ıhre Durchführung un!' für cdıe Aufgaben der sabtage?4 geschenkt?5,
Diıe Anweısungen für diesbezüglıche Oblhiegenheıten, für dıe kultische
Vorbereıtung diesem Dienst und für dıe regelrechte Ausführung der
Pflichten WwW1e auch Zwangsmassnahmen ZUTLC Durchführung dıeser Satzungen
zeıgen, ass In dieser Hınsıcht dıe Lage 1el wünschen übrıg hess, uch

fol. 129a
Kan die Altersgrenze ıst; auf Jahre festgesetzt ; ordinlıeren darf 111E2!  - NUur, WE diıe

Knaben den Psalter gelernt haben; Kan. Bestimmungen für die Ordination Ww1e uch ber
ihre Rolle 1 Gottesdienst * S1e dürfen nicht beim ‚ar se1n ; Kan. S1e dürfen nıcht den Frie-

densgruss dem Altar geben
Kan die Altersgrenze ist; auf Jahre festgesetzt ; Kan. 5-6 Richtlinien für Ccdie Be-

förderung der Hypodiakone ZU Diakonat.
Kan cdıe Altersgrenze ist auf Jahre festgesetzt ; Vorschriften für Cie Prozedur der

Beförderung der Diakone ZU. Presbyterstand.
Kan die Verwaltung der Angelegenheiten des Altars; ausführliche Beschreibung

ihrer Pflichten
rm& anr
Kan 118  - soll die Presbyter un: dıe Diakone gleichmässıg für dıie Wochen einteilen ;

Kan. alle sabtage sollen während der ihnen zugewlesenen Woche ın der Nacht 1n der Kirche
schlafen.



V 6ö6öbus

andere Verordnungen 1mM Interesse der KErhebung der Würde der kultischen
Versammlungen nd Ausgestaltung der (+0ttesdienste?26 neıgen ZUT selben
KRıchtung hın

Hıerauf folgt eın Stück, das dıe Krhebung des nıedrıgen ethıschen Nıveaus
des Klerus WwW1e€e zugleıch auch der Dıszıplın der Dıiener der Kırche beabsıch-
tıgt, dadurch den (+e1st der Streitsucht kämpfen. Rohheıt
ın Sıtten, Grobheıt 1M Benehmen, KRücksichtslosigkeit un (+ewalt mussen

weıt se1ln, ass notwendıg WalL, dıe synodalen Krlasse 1ın
diese KRıchtung hın erweıtern?”. In der Tat, dıe Zusammenstellung diıeser
Satzungen Ww1€e auch dıe ala der Strafmassnahmen erscheınt W1€e ein
Ausschnitt AUuSsS einem strafrechthlhıchen Kodex !

ach der strafgesetzlıchen Kınschaltung Lnr dıe dSammlung der
Behandlung der Amtspflichten des Klerus zurück. Jie tragen den (’ha=
rakter, eınen tieferen ınn VO  a der Bedeutung des kırchlichen Dienstes

erwecken.
Am eingehendsten sınd dıe Amtspfhlchten des Krzdiakons regulıert

worden. Ihm wırd dıe Aufsicht ber dıe regelmässıge Ausführung des
Kultus übertragen. Kr ist, verantwortlich für dıe uhe und Ürdnung ın
gottesdıenstlıchen Versammlungen und 1n der Ausführung der Liturgie?3.
Die Krage des Deleg1erens se1lnNer Vorrechte wırd besonders behandelt?®.
Ebenso auch dıe Fixierung Se1NeT Pflichten der Bıbhothek gegenüber?°®,
Dıie Behandlung der Obhegenheıten der anderen Kleriıker sınd 1ın e1-
Nne Jangen Kanon zusammengefasst. Dieser behandelt dıie Pfhlichten
der Diakone un anderer Kleriker31. Die Satzungen welsen dıe Bemühungen

eline würdevolle Ausgestaltung der kultischen Handlungen un auch
eınen dıszıplınıerten Dienst auf.

(+ew1sse Verfehlungen fınden eıne besondere Behandlung. Besonders
ausführlich ist der Brauch der Selbstanathematısıerung behandelt, für den
Strafmassnahmen aufgestellt eind32, Strafmassnahmen sınd auch aufgestellt
für Unbedachtheit ın Rıtual und für Fahrlässigkeıt 1M Rezıtieren der
Liturgie33,

26 Kan. 11 Verwirrung und Konversation mıteinander während der Zeıt, der KEucha:
ristieweihe un sSonst 1mM Laufe des Gottesdienstes.

A Kan 19 Strafmassnahmen für die Presbyter für Schmähung un: Schlägerel ; Kan.
für Diakone:;: Kan. für die Laien.

Kan. der Erzdiakon soll die Streitigkeiten ordnen un uhe 1M Gottesdienst her.
stellen.

Kan
Kan 1 nochmals kommen dıie Pflichten der sabtare auf.
Kan
Kan dieser Kanon betrifft hauptsächlich die Presbyter und Diakone; weıter re:

uch VO.:  b der Leıitern der Öre, die die Anfänge für die lıturgische Ordnung des Gottes-
dienstes nicht N  ‚u angeben.



Neue Angaben über atr. Qyr1aqos Ul

Mıt den Bestimmungen betreffs der (+aben für dıe Amtshandlungen SE1-
tens der Kleriıker34 endet der für dıe Kleriıker bestimmte Teıl der kırchen-
rechtlichen Bestimmungen.

DDas nde der Sammlung wechselt den Gegenstand. Kıs wirtft dıe Kra-

SCH der Diıszıplın auf dem Gebiet des Asketentums auf. Was 1]1eTr ZUT Sprache
ommt, ist nıcht das Mönchtum, sondern der weıbliıche Zweıg der aske-
ıschen ewegung. Dıie anones regulıeren dıie Kleidung der Nonnen, ıhre
Haartracht, iıhr Benehmen ausserhalb des Klosters W1e auch iıhr Leben
ın der klösterlichen (}+emelinschaft35. Diese Verordnungen schneıden auch
den Bereich der Verwaltungsfragen der klösterhlichen (+emeinschaft an 96°

Ks bleibt3”7 och beachten, ass diese Entschlüsse auch für dıe
(+eschichte des kanonıstischen Rechtes der Syrer ıiıhre Bedeutung haben
Kınıge VO  - dıesen aben, und ZW arlr 1ın verkürzter Gestalt, 1ın dem Corpus
der kırchlichen Rechtsnormen ıhren festen 907 gefunden?8,

Die hıstorısche Forschung ist durch eınNne unerwartete Urkunde bereıichert.
HKür dıe Geschıichte der Regierungszelt des Patrıarchen Qyrıaqos ist, S1e
unersetzlich. Sıe hebt den Vorhang VO  S den Dıngen, dıe andere uns ZUT

Verfügung stehende Quellen nıcht sehen erlauben.

Kan D D
Kan DA gesetzmäss1ıger Wandel; Kan Y Kleidung ; Kan Disziplin 1M klösterlichen

Leben ; Kan Haartracht.
Kan 25 ıne alte Nonne soll dazu designıiert werden un J1e soll orge tragen für das

Nötige ausserhalb des Klosters
37 Ks g1ibt noch ıne andere Sammlung VO.  S Kanones, die Anfang se1ıner Regierungszeıt,

1M November 794, aufgestellt wurden. Der ext ın Hs Br Mus Add ]' E 493, fol 160a-162a
1ıne verkürzte Fassung Vgl V66bus, ÖYTLAC anıd. Arabıc Documents (Stockholm 1960
SS ber den originalen ext siehe V66bus, Die syrıschen Kanonessammlungen und

ahre handschrıftliche Überlieferung CSCO Subsıdıa (1ım Druck) 'e1l I’ Kapitel
Kan 1 85 1 9 15-16, In Bar "Ebra)]a, Nomocanon VIL, S} VIL 6’ V, 5? V”r 6’ I) 47

ed. Bedjan (Paris 1898 102, 95s., 6 9 9 ’



Der Dıalog << Dass Chrıistus Eıner ist >>

des Cyrill VO  s Alexandrıen

Aus äthıopıschen Handschrıften ı1n Berlın, Cambrıdge,
London, Parıs und Tübıngen ZU ersten Mal übersetzt

und eıngeführt
VO  a

Bernd Manuel Weıscher

Fortsetzung der Übersetzung
Wenn 1U der göttlıche Logos selner Natur ach heılıg und voll-

kommen ist, | bedürfte ohl keıiner] anderen Kraft oder Heılıgkeıit. Wer
ist a 1sO der, der mıt Kraft un dem (Je1iste gesalbt wurde (1

Sıe 9 wahrscheinlich der, der durch Verbindung aufgenom men
wurde.

ID ist a,180 OChristus für sıch alleın |gemeınt], VO  an dem der welse
Paulus spricht Kür 14 aber g1bt einen Gottvater, AUS dem alles ist
un auch WIT sınd, und eıinen Herrn Jesus Chrıistus, durch den alles wurde
un:! auch WIT sınd »2. Wıe annn durch eıinen Menschen alles gemacht
seın ® Weshalb wırd mıt dem Vater anerkannt geglaubt),
während In keiner Weıse elıner zwıschen ıhnen ist3.

Und sollen WIT dem Kıngeborenen seılnen Platz ZuWweılsen, wenn WIT
dessen Stelle eıinen Menschen setzen, der durch ıh der Würde taıl-

nımmt (4
Sınd ihre Worte nıcht völlıg bar der Wahrheıt un der Würde ® In Jeg-

lıcher Hınsıcht weıchen S1e VO  am} der Wahrheıt aD
Der Mensch. s1e, wırd ın der Weıse Wort (Aottes genannt,

Vgl OrChr 51 1967) 130-185
Vgl den griechischen ext OüKoDv, ETELÖNTEP Aeos (WV A  0yoS AL yLOS KL ATa DUOıw, KL

0OUOLOÖES EXWV ”O TMAVAÄKES, deoLT' AV 0OVÖALÖS TNS Tap ETEPOU ÖUVALEWS 1y OoUV WwS ELTKEKPLILEVOU
TOU ayıQOoLOÜD, TLUS ö pa EOTLV Oa KEXPLOJLLEVOS ÖUVAlLLEL KL ayıw I Ivevnarı 5,; 1313 Der
Übersetzer hat, den griechischen ext nıcht verstanden der ist 1M Lauftfe der eıt eın Stück
des äthiopischen Textes ausgefallen. Der ext In der K lammer ist, A Uus dem griechischen ext
erganzt.

Kor. 8?
Der 81€e voneinander TeENN:
der VO:!  - ihm die Würde empfängt



Der Dialog Dass Christus ıner ist; Y

Ww1e der VO  - ıhm aNgENOMMEN Mensch ZWarLr ıIn Bethlehem ın Juda geboren
wurde, aber Nazarener genannt wurde, weıl In Nazareth gewohnt hat
So nannte 11a das Wort (+0ttes Mensch, weıl 1mM Menschen Wohnung
nahm.

des Altweiberverstandes, des wahnsınnıgen, schlaffen und kraftlosen
(Aeistes ! Werdet nüchtern VO Weıinrausch, dıe ihr betrunken se1d
VOL Dummheıt; möchte doch eıner kommen und den Häretikern verkün-

dıgen Warum vergewaltigt ihr dıe Wahrheıt % Indem ihr dıe Kraft (zottes
vertauscht un! den ({auben verfälscht, geht ihr VO Pfade der Wahrheıt
ab Ihr urwahr entreißt den OZ0S der Fleischwerdung, VO  a der In den
Schrıften steht ” TE ın den Schriften) und iıhr atellt ıh alg Menschenbewohner
hın ; und deswegen mußte Menschler und nıcht Mensch genannt werden,
enn der Eınwohner Nazareths hıeß Nazarener un wurde nıcht Nazareth

genannt. Nıchts hındert s1e, a ber auch nıchts, WEeNnNn S1e für klug Klug-
heıt) befinden, mıt dem Sohn den Vater un: auch den Heılıgen e1s alg
Menschen? bezeıchnen, enn durch den Heilıgen Geist nımmt dıe Fülle
der heılıgsten Dreifaltigkeit ıIn uns Wohnung. Paulus Sa doch Wıißt
iıhr nıcht, daß ihr ein Haus (Gottes se1d und (z+ottes (GAeıst ın euch wohnt %® »6

Und Christus selbst Sa Wenn jemand miıch hebt, wird meın Wort
halten, auch meın ater wırd ıhn heben und WIT werden ıhm kommen
und Wohnung beı iıhm nehmen »?.

ber weder der Vater och der Heılıge Geist och das Wort des Vaters
werden IrgeNdWO Mensch genannt, weıl d1e 1n uns Wohnung
haben I)iese aber verspotten, ıindem S1e ın dıe Irre gehen, das eheımnıs
der Menschwerdung und verdrehen 1Ns Unzıiemliche das doch Richtige
1mM Glaubensgehorsam der Kırche8.

Wır aber sollen weıterhın ın Beharrlichkeıit wandeln. Wenn wahr ist,
daß eın Wundertäter WalL, weıl der 0Z0S In ıhm WaLl, sprechen S1e vIıel-
leicht VO  w ıhm al< einem der heılıgen Propheten. Zeichen wirkte schlhieß-
lıch auch durch dıe Hände der Heılıgen. Wenn der Sohn eın solcher Wwäre,
würden S1e ıh 1n ıe Stellung der Apostel und 1ın cd1e Stellung der Propheten
erniedrigen.

Ist enn nıcht S1e Prophet un:! Apostel genannt
worden

Du mags nıcht uıunrecht haben?®, enn Moses sprach den Israelıten
Eınen Propheten gleich MI1IT wırd euch Gott, eUeCeLI Herr, 2AUuS Brüdern

fehlt In
6  6 1 Kor 3!

Joh 14,
FKreier die doch richtigen christlichen Glaubenslehren ; un ırren

du hast nıcht ınrecht LP  H



Weischer

erwecken y»LO Der VO  a ott eingesetzte Paulus schreıht dıe oTrTte Heılıge
Brüder, dıe iıhr Anteıl der Berufung habt, schaut autf den Apostel und
Hohenpriester UuNSeTres Bekenntnisses, Jesus11.

Ich irage S1e, 1E sollen MIT antworten Ist enn einem Menschen dıe
Gnadengabe des Propheten oder dıe Stellung elnes Apostels oder dıe Würde
Il Werden) elnes Priesters ZUT hre geworden %

Ja, das ist S1e
]iese schreıben Christus eine geringe Würde Z möchte iıch

S  9 da doch ott ist; gerade darın Il ın ıhnen ın den Namen|
zeıgt sich dıe Kntäußerung se1ner selbst un mıt der Menschwerdung ahm

G1 e I! dıe Namen| Denn W1e€e se1nNer Natur ach ott und In Wahr-
heıt. Herr ist, nahm dıe Knechtsgestalt und 1n iıhr wurde uns gleich ;

verleiht den (ze1st der Prophetie, bestimmt Apostel un SEeLZ Priester
e1in. Kr wurde ın allem den Brüdern ähnlıch"12, und nannte 11a  w ıh
Prophet, Apostel und Hoherpriester.

Wenn 1 e ıh auch Prophet NENNEN, doch nıcht IR eınen RS den
Propheten, sondern AR eınen, der weıt ber 1E erhaben ist: enn ıhnen
schenkte tt (inade ın dem Maße., Ww1e wollte, und S1e War Ur eıne Zeıt
1ın ıhnen ; a her War vollkommen und qe1INe Gottheıt, 1 e Wal VONN Se1INeT
(Aeburt AaAn In ıhm.

In dem großen Umfang der (inade und ın der großen Zeıtspanne
ist, OChrıistus also orößer Gnade g IS dıe ıhm vOrTraussgegahgecheh heılıgen
Propheten. Das ist seıne Auszeichnung. So behauptet I0r hbe1 unNns aber
ist dıe Dıiskussion darüber!3, ob überhaupt Prophet ist, der d1e Propheten
überragt, oder ob VO  a} Anfang Prophet WalL, W1e€e der selıge Johannes,
ber den der Kngel sagte Der Heılıge (+e18t erfüllte ıhn schon. alsı 1m
Schoße qe1ner Mutter War »14 Wıe ist, annn der eıne \ von ıhnen] Knecht
und der andere 1ın der Herrlhchkeıt des Herrn ®

Von sıch selbst Sag%t Johannes Was VO  S der rde Ist. ist, rdısch un!:
redet iırdısch ». Vom Emmanuel aber Sagt W er VO  u oben kommt,
ist ber allem yL5

Wahrscheinlich 1 @e VO  s dem AaAUuS ott Vater stammenden
Logos AUS, @1 VO  a} oben und auch ber allem. aber S1Ee fürchten einen
Menschenglauben S1Ee scheuen davor ZUrück, ıh q [s Menschen
glauben), ıh nıcht In Nıedrigkeit hınabzuzıehen. Deshalb wollen S1e

eut. 18,
11 ebr. 37

Hebr D
Nach
Vgl Luk E
Joh 3‚ &1
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nıcht den Menschenglauben, sondern | wollen S1e glauben], daß einen
anderen Menschen ANSENOMME und mıt sıch verbunden habe; auf diesen,

S1e, treffe alles Menschliche Se1 es), während dıe Gottheılt
nıcht berühre.

(+anz klar glauben S1e also, daß der eın anderer ist, den annahm.
Alleın WIT folgen nıcht ıhrer Torheıt un nehmen S1e nıcht alsı Glaubensväter,
ındem WIT dıe heılıgen Schriften fallen lassen verlassen) und dıe ber-
hleferung der heılıgen Apostel und Kvangelısten verachten. Da S1e ohne
Verstand Irrwege gehen und die Tiefe des Mysteriıums nıcht erfassen, wollen
WIT ıhnen nıcht folgen und unNns ıhnen angleichen, enn WIT w1issen VO  — Paulus,
daß dıe Worte schrıeh « Wır mMUusSsen dıe Vernunft I! Vernünftelel,
Trugschluß] zerstoren un jeglichen Stolz, der sıch d1e Gotteserkenntnis
erhebht und dıe Zurückführung allen Denkens 1ın dıe Dienstbarkeıit
Chrıisti yL6 ast, du och eın W ort, S1e Anstoß nehmen WwWIe dıe Juden

’Stein des Anstoßes’17 ?
Ja WIT wollen 1mM einzelnen besprechen. Sıe erklären, Christus SE1

VO Vater geheiligt worden, enn steht geschrıeben Johannes bezeugte
und sprach Ich habe den (+e1st AUS dem Hımmel herabkommen sehen un

bheb auf ıhm Ich kannte ıh nıcht, a,ber der miıch gesandt hat, mıt
Wasser taufen, der sagte MMIr Auf welchen du den (+e1lst herabsteigen
uUun! bleiben jehst, der ist CS, der mıt dem Heılıgen (+e1ste tauft Und ıch
habe gesehen und bın euge, daß dıeser der Sohn (Gottes ist »18.

Paulus schreıht ber ıh dıe OTTLEe « Derjenige, der heılıgt, und dıe,
dıe geheılıgt werden, AUuS einem sınd S1e alle »1 9 Den 0Z0S dürften S1e aber
ohl nıcht für heılıg erklären, enn ist heılıg seınem Wesen ach Also
folgt dem aNSCHNOMMENECN Menschen dem, der geheiulgt ward.

dag NUunNn, W1€e ann der, der getauft ıst, mıt dem Heılıgen (z+elste
taufen, doch der (+ottheıt alleın zusteht. as tun?9 Denn der
Verleiher der Heılıgkeit ist Er Daß 1eSs das Recht (7ut) des menschge-
wordenen 0Z0S ıst, ge daraus hervor, daß] In seInem Le1b dıe heıilıgen
Apostel anhauchte un:! sprach Empfanget den Heılıgen (reist ! Wem
ıhr dıe Sünde nachla ist S1e nachgelassen, WE ıhr 1E behaltet, dem ist
S1Ee behalten »21. Und W1€e annn der Täufer öffentlich den Geheıuligten??
bezeugen, indem auf dessen Wuürde hınweılst Iheser ist der Sohn Gottes,

2Kor. 1 ’ 4f.
Vgl Röm. 9’
Vgl Joh L; 32.34
ebr. Z Ja
Wörtlich Passiıykonstruktion.

21 Joh 20, y
Für den öffentlich Geheiligten OCNP
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SahZ klar alg eın einzıger % Denn, dıeser große Liehrer des gesamten
KErdkreises Johannes gewußt, daß eın anderer als der wahre Sohn und
OZOS sel. hätte mussen P mußte sagen)?23 Dıieser ist CS,
der mıt dem wahren Sohn verbunden wurde und der durch Verbindung,
(inade und (+eschenk Sohn geworden ist. Alleın, 1es hat, eT VON ıhm keiınes-
WESS gesaQT, sondern kannte LLUFL eınen und das War der AUS (Gottvater
stammende Logos, der dem Kleische ach AUS dem Samen Davıds stammt.

Kr wurde geheilıgt, C insofern Mensch WT, aber heılıgt auch,
insofern ott ist, enn W1€e ıch sagte, War das eıne Ww1e das andere.
Wenn aber nıcht Mensch ward, nıcht AUS em Weıbe geboren wurde,
entfernen WIT VO  a ıhm dıe KEntäußerung se1lner selbhst und lösen unkluger-
welse die Inkarnatıon auft.

Wo he1ißt. daß verherrlicht wurde, Herr ward und VO Vater
erhöht ZU Könı1g eingesetzt?* wurde, aal das 1U VO göttlıchen Logos
ausgesagt se1Nn und wırd |dadurch| nıcht seıine Gottheıit herabgesetzt
geschädıgt)

Daß dıe Natur des Log0os Herr, Könı1g un voll wırklıcher Herr-
iıchkeıt 1st, WeLr würde das bestreıten ® Und selbstverständlich ist S1e 1ın
der Erhabenheıt der Gottheit ; aber da Mensch wurde und einem Menschen
alles geschenkt wırd, deswegen hat, W1e e1n Mensch uUunNnseTe Armut ANSC-
NOoMMEN, obwohl vollkommen ist un AUuS Se1INeT Vollkommenheıt allen
mıtgeteilt wIırd, und G1E g q se1ın eıgen betrachtet. Und ın Christus ist eın
unerhörtes Wunder In der (Gestalt des Knechtes r Herr, In der Nıedrig-
keıt der menschlichen Natur lıegt göttlıche Herrlichkeıt, mıt könıglıcher
Größe werden dıe menschliıchen Dımensionen gekrönt un 1ın dıe große
Söhe lentrückt| ist, das Nıedrige. Denn nıcht, 1M Stand der Kntäußerung

bleıben, sondern durch dıe Inkarnatıon 111 der, der a‚ ls wahrer ott
angesehen wırd, dıe menschlıche Natur 1ın sıch verherrlichen und der gOtT-
lıchen Natur teılhaftıg machen. uch dıe Heılıgen NeNNEN den Sohn Herr-
iıchkeıt des Gottvater », Könıg und Herrn, auch nachdem Mensch g_
worden WäaL. uch Isajas Sag% ber ıhn « Wıe e1In Mannn Olıyen erntet,

wiıird INa  ; S1e auflesen. Und WeNnNn mıt seinem Krnten aufhört. werden
d1e mıt ıhren Stimmen Jauchzen, und dıe auf der rde zurückblhlıeben, werden
sıch freuen mıt der Herrlichkeıit des Herrn »25. Eın anderer der Heılıgen
sSag% Auf. werde ILaucht Jerusalem, enn eın Licht kommt und dıie Herr-

Durch eichte Textverbesserung entsteht dieser dem griechischen Original mehr ent-

sprechende, theologisch einwandfTreie ext, ” Köeı yVap OVTa TNYS ü AL WUOTAYWYOV, EL
ETEPOV TAapa y< TOV aAnN0As LOV  _ NTLOTATO KATAONLAVAL TO aAnD  €S, AeyovrTa TabOs 75,
1320

(Jenannt wurde
Jes 24, 13
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ıchkeıit Gottes strahlt auf ber dir: siehe Finsternis und Dunkelheit bedecken
den Krdkreıs, ber dır aber erstrahlt der Herr und selne Herrlichkeit26
wıird 1ın dır siıchtbar »?27.

Und Jakobus, Sse1ın Jünger, Sagt Meıne Brüder, nıcht 1mMm Ansehen
_-“ __ Schmeichelen) der Person sollt iıhr den G(Glauben dıe Herrlhichkeit
unserTes Herrn Jesus Chrıistus sehen »?28. uch Petrus sagt einmal Ihr
dürftet 1ın Ohristus glücklich se1N, da der (+e1lst der Herrlichkeit und (zottes
auf euch ruht »29.

Das haben WIT alle verstanden, Gewaltiger, aber wIl1e, Sag MIT,
sollen WIT glauben, W as ber OChrıistus geschrıeben ist und lautet Der
In den Tagen SeINeEeSs Kleısches unter Bıtten und Flehen Danksagung)
mıt grobem (+eschreı und unter ITränen dem opferte, der ihn VO Tode
erretten konnte, wurde se1nNner Gottesfurcht erhört. Obwohl
Sohn War, lernte AUuS seınem Leıden den (+ehorsam. Nachdem vollen-
det War, wurde denen, dıe ıhm gehorchen, der Weg unzerstörbarem
Heıl »30. Dem, Was iıch vorausschıckte, füge ıch och folgenden Ausspruch
hınzu Mein Gott. meın Gott, schau auf mich, W as hast du mıch verlassen yS1
Dies alles, S1e, ziemt nıcht dem 0g0S, enn ‚ dadurch| wırd AUS

selner göttlichen Natur entfernt besiegt).
Ich Sagc aber., daß nıcht auf den 0g0S paßt, WenNnn WIT ıh der

Fleischwerdung entkleiıden und nıcht das annehmen, Was die Schriuft Sag%t
Das Wort ist Fleisch geworden »22, Weıl WIT hıerüber dısputieren jeder

Zweıfel Dısputation) aber eıne ogroße Sünde ist kommt, aBßt uns,
soweılt möglıch, dıe Tiefe des (+eheimnısses überlegen un erforschen Kıs
erschıen uns ın uUuNnSecret: Hülle das Gottvater entstammte Wort, 1ın
tausenderle1 Weıse dem Menschengeschlecht VON Nutzen se1n, und
zeıgte Ns den wunderbaren Weg, der ZUT Wahrheıt führt Kıs ist notwendıg,
daß WIT begreıfen, W1e sıch dıe verhalten mMUuSssen, d1e das rechte Leben
rwählt haben, WEeNnNn Bedrängn1s?? ber dıese Menschen kommt der
ILnuebe Gottes, ob S1e ıhre Lebensführung vernachlässıgen un der Nach-
lässıgkeit verfallen und sıch selbst 7zeıtlos dem Genuß verschreıben sollen
oder sıch aber ZU Retter 1n Tränen un:! Bıtten wenden und VON ıhm

26 (+lanz seiner Herrlichkeıt
27 Jes. 60,

Jak 2,
Vgl 1Petr. 4! x 1M äthiopischen ext der bedingende Satız Eı oveıöLleoOde EV AÄpLOTO,
7 9 1321 A) Wenn ihr ın Christus geschmäht werdet », dürtftet ihr glücklich SseIN...
ebr. D,
Vgl Matth DU,
Joh 17
Sıie sollen sich darum kümmern
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erbıtten sollen, daß 1E Hılfe uıund starke Festigkeit erlangen?4, WEeNnNn se1ınet-
Leıden kommen.

uch ist, notwendiıg, daß WIT wıssen, mıt WE und daß WIT lernen, wohlrn
der Weg des (+ehorsams führt ıst), VO  H welcher hre ist, ommt) und W1e
groß dıe Belohnung für dıe (Geduld ist, Kür a ]] das War Christus das Vorbild.
Darüber belehrt unNns auch Petrus, wWenn Sagı Was habt iıhr für eiınen
Nutzen davon, WEeNnN S1e euch für 6eure Fehltritte schlagen und iıhr geduldıg
ertragt; aber WeNnn 198028  w} euch quält, obwohl iıhr (+utes tut, und i1hr g_
duldıg ertragt, ist das (Jnade HT: Gott, weıl OChristus für euch gestorben
ist, und euch eın Beıspiel gegeben hat, damıt iıhr se1INeT Spur folgt »35

Nıcht alg das Wort des Vaters och frel VO  S KEntäußerung und VO

Stand se1ner Menschwerdung WAar, sondern In den agen SeINES Fleisches
ward uns Vorbild, q s 1ıhm zukam. tadellos 1mM Stand se1NeT Menschen-
NAatur Bıtten vorzubringen ; vergoß Tränen, den Retter ersehnend und
(+ehorsam lernend.,. doch wıirklıch Sohn WäaLLl. Der Geistträger nämlıch
erkannte das Geheimnıs, daß 6I obwohl wesenhafter un! wahrer Sohn
ist und ıhm zukommt, ın der Größe se1lNeT göttlıchen Natur se1n,
sıch selbhest, entäußerte 1n Niedrigkeıit3®, dıe Armseligkeit und Niıedrig-
keıt der menschlıchen Natur der seınen machen und daß, W1e iıch
oben sagte, uns 1e8s schöne Beıspıel gegolten hat und WIT nıcht einen
deren Weg gehen sollen, WEeNnN für uns dıe Stunde ZUTLT Tapferkeıt kommt,
un!: WIT VO Vorbild 1e] lernen |mussen|. Und IrgeNdwoO Sagt Christus

Kürchtet euch nıcht VOT Jenen, dıe Leıb oten |können], CUuTeEe Sseele
aber nıcht oten können; fürchtet vielmehr den, der Seele und Le1ıb O0Len
ann In der Hölle »37.

Eın ander Mal Sagı W er MI1r nachfolgen wıll, verleugne sıch selbst,
nehme se1n Kreuz auf sich und folge MI1T ach »98 Das Wort ‘Kır folge MT
W as bedeutet anders, als daß 11Nan tapfer dıe Leıiıden ertragen und
Hılfe VO oben bıtten sl und Z Warl nıcht ın Sorglosigkeit und Schlaffheıt,
sondern ıIn inständıgem ebet, Iräne Iräne vergießend und In (+eduld

Bescheıdenheıt).
Du hast schön gesprochen.
Wenn Sagı Mein Gott, meın Gott. arun hast du miıch VEl -

lassen »3?, W as S1e dazu ®

Sich holen, bringen N‘
Vgl 1 Petr Z

36 In menschlichen en
37 Matth. l $
38 16,

Matth. DU
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Mır scheınt, S1e werden Diıiese Stimme gehört dem aANSCNOM-
Menschen.

Kıtwa, da, traurıg WarLr un das Maß der Leıden als untragbar
ansah oder wıe ®

HKıs scheıint, daß dıe Traurigkeit AUS dem menschlichen Kleinmut
stammt ; enn sagte Ja selnen Jüngern « Meine Seele ist betrübt
bıs ZU. Tod »40. Er betete ZU ater mıiıt den orten Vater, WenNnn

möglıch ist, moge dieser Kelch MIr vorübergehen, alleın nıcht W1e ıch
wıll, sondern WwW1e du »41

Das ist C5S, Was WIT eben besprochen haben, indem WIT sagten In
den agen de1INeESs Fleisches brachte (+ebete un! Bıtten Danksagungen)
unter oroßem (Geschreı und unter Tränen VOL den, der ıh VO Tode erTettenN
konnte »42. Wenn a‚ber Jjemand 91Dt, der behauptet, AUS Kleinmut Je1
Ohrıistus darın gekommen, traurıg und betrübt geworden un habe
das Leiden für untragbar gehalten und E1 VO  - Furcht überwältigt und
VOL Schwäche ergrıffen worden., der glaubt sıcher nıcht, daß ott 1st, un
stellt ıh IR Lügner hın, WeNnNn den Petrus schilt.

Wıeso
Chrıistus sprach urwahr Sıehe, WIT ziehen hinauf ach Jerusalem ;

S1e werden den Menschensohn ın dıe Hände der Sunder auslıefern, 1E werden
ın verspotten und kreuzigen, a,ber drıtten Tage wırd auferstehen ».
Petrus aber, der seınen Herrn hebte, sagte « Das de1 fern VOIl diır, Herr !
Und W as antwortete ıhm Chrıistus, sagte ıhm nıcht eıche v  > INIT
Satan, du bhıst, MI1IT e1in ÄArgernis, enn du denkst nıcht W Aas Gottes, sondern
Was des Menschen ist »43 %

Wenn für nıcht mehr erträglich hıelt und traurıg SCWESCH WAaTe
de1INeEes Kreuzes, nıcht seınen Jünger gescholten, der doch

das Leıden VO  S seınem Meıster fernhalten wollte Vıelmehr lehrte un:
instruerte S1e, atark se1N, dıe Todesfurcht vertreıben und |dadurch|
den Wıllen (+0ttes erfüllen. ber wıederum wundere iıch mıch ber ih_re
Behauptungen Verbunden wurde mıt dem KEıngeborenen und ist
auch der Gottheıit teiılhaftıg. Wıe aber 1eß ın durch seınen 'Tod ıIn Angst
fallen, sodaß gänzlıch entblößt erscheıint gleich uUuNS un daß keinen
Nutzen V der Teilnahme der (Aottheıt hatte ®

Wıe ist PE  s d1e Lehre VO  w der Weıse der Menschwerdung %
Für dıejenıgen, dıe das Rechte ber Christus glauben, ist ]1er e1n

Matth. 2 9
Matth. 26,
Hebr 5‚
Vgl Matth. 16, 19
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tiefes und wunderbares (+eheimn1844., lar SINd 45 für dıch dıe Worte, dıe
sıch auf die Menschwerdung bezıehen, WwW1e d1e 1n allem zeıgen, daß der eıner
WwW1e WIT wurde, der ber der gesamten Schöpfung steht Dies das FKol-
gende) aber stimmt ü bereın mıt dem Vorigen.

Was ist das ®
Wır Verfluchte der Verfehlung Adams und ın

das etz des Todes gefallen und VON ott fallengelassen. Nun ist alles ın
Christus erneuertr worden, sınd auch WIT alle 1ın den früheren |Zustand ]46
zurückversetzt E erneuert) worden. Kıs War nötıg, daß der zweıte Adam,
der VO Hımmel und ber jegliche Sünde erhaben ist, der ın allem unbe-
leckte un! fleckenlose Krstling unseTeSs Geschlechtes, das ist Chrıistus,
dıe menschliche Natur VOTLT der Strafe der Verdammung errettete und S1e
ın das anfänglıche Wohlwollen VO Seıten des Vaters zurückrief und den
Fluch durch (+ehorsam und Unterwerfung ın allem zerstorte. Denn
hat keine Sünde getan »*7, und dıe Menschennatur wurde 1n ıhm reiıch
Reinheıt un! konnte offen rufen Meın Gott, meın Gott, hast
du mıch verlassen y48

Beachte aber, daß der Kıngeborene Ww1e elıner VO  a uns Mensch wurde
für das [ Menschen |geschlecht un |deswegen| solche ufe SC-
stoßen hat un:! damıt ohl wollte ‘ )er erste Mensch hat gesündıgt,
ist durch Ungehorsam gefallen, hat das ıhm gegebene G(Gebot m1ıßachtet,
indem sıch durch dıe Schlange verführen heß rauben heß) Deswegen
f1el dem Verderben anheım und kam unter das Strafurteil ; dieses
Wort gılt auch VO  u Christus als dem zweıten dam alleın mıch hast
du ZU 7zweıten Stammrvater Il Prinzıp, Anfang) für dıe Erdenbewohner
bestellt ; ıch bın der zweıte dam geworden. In MIr erscheıint das Men-
schengeschlecht a ls unbefleckt un! sündenlos, als heılıg und reın. Verleihe
vVon 1U  — dıe üte delıner Gnade, hebe den Kluch auf, ändere Il verbes-
sere) das Verderben, 1aß mıt der Strafe vorbeı Se1IN. Ich habe den Satan,
der früher herrschte, besiegt, ennn MI1IT hat nıchts VO  e dem Seinigen
gefunden Ba Nıcht anders als |! keineswegs SO) scheıint der 1nnn der OTTte
des Krlösers se1n ; enn das Wohlwollen VO Vater wollte nıcht auf
sıch, sondern auf UuUNs, dıe WIT sınd, herabrufen. Wıe nämlıch auf das

| Menschen |geschlecht VO  a der ersten Wurzel, VO Adam, dıe
Kolgen] der Strafe des Todes übergegangen siınd enn der Tod herrschte
VON dam bıs Moses auch ber dıe, dıe nıcht sündıgten ach Ahnlichkeit

In dem (+;eheimnis liegt eLWwas Tiefes unı Wunderbares.
Betrachte BL  a°
Zustand vorerbsundlicher Zustand.
etr. 27
Matth. 27,
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der Übertretung Adams »4?2, aollen dıe | Verdienste| unserTesSs zweıten
Stammvaters®®, Chrıstı, auch auf das gesamte Menschengeschlecht
übergehen. Das bestätigt der welse Paulus mıt den orten Wenn durch
den Fehltritt des eınen dıe vielen gestorben sınd, wıevıel mehr kommen
dıe vıelen durch dıe Gerechtigkeit des eınen ZU Leben »51. Und außerdem
sag%t Wıe alles 1ın dam stiırbt, lebht alles durch Ohristus »22.

Kıs ist, 3180 umm und mıt den heılıgen Schrıiften unvereıinbar
un glauben, der aANSENOMMLENEC Mensch 4E1 1M Stich gelassen

worden VO  a em ıhm verbundenen göttlıchen 0208 und habe darauf
AuSs Furcht dıiese OTte gesprochen.

Ks ıst eıne große Sünde, meın Gefährte, offensichtlıch e1ın Bewelns53
etzter Blasphemuie, aber paßt auch denen, dıe solches glauben. Denn
Q1e trennen un! unterscheiden ın allem OTTtLe un Werke. dıe eiınen schreıben
S1e LU dem Eingeborenen dıe anderen hınwıederum dem A US dem
Weıbe Stammenden WwW1€e einem VO  — ıhm Verschıedenen (bzw w1e WE

verschıeden VO  o iıhm wäre). Hıerın irren S1e VO rechten, irrtumslosen
Glauben ab, da S1e nıcht 1n Wahrheıt das Geheimnıs Christi kennen.

Wır dürfen 3180 nıcht dıe OTLEe und Werke der Verkündıgung der
Kvangelısten un Apostel ıIn Z7Wel aufteıulen.

(+anz und Sal nıcht ıst, eıne Trennung 1ın ZzwWwel Personen oder Hypo-
stasen, dıe iın sıch |voneinander| getrenn siınd [ dıe sıch trennen), erlaubt>4.
Denn da Nur eın Sohn exıstiert, der menschgewordene 0Z0S, bezeichne
ich alles als se1ın Kıgentum, sowohl dıe OTte als auch dıe Werke, das ött-
lıche W1e das Menschliche.

Wenn VO  H ıhm he1ißt, daß VO  — der Wanderung ermuüdete

Röm D,
Adams
Röm 57
1Kor. 1 E
Eın klarer Beweis
uch hier mMu der Begriff HAB miıt Person (Hypostase) übersetzt werden, da siıch

schon AUus der Beiordnung VO.  - ergibt, daß sıich che natura concreta » handelt.

AT“ @E, AD D NAaA NeT72 NeEVAE AAA AA
v uch der griechische ext hat dieser Stelle cdie Begriffe T POTWTOV

un! ÜTNOOTAOLS (nicht bUoLS); vgl 7 9 1328 OüuwevoDüv TO y< Y KOV ELS TPOCWTO. 3'UO KCLL
ÜTOOTAGELS 8V0 ÖLNPNMEVAS aAANAWwV, KL AMOGOLTWOAS ELOOTT ELV LÖLKOOS KL AVALLEPOS. Ks handelt
sıch hier ıne Kurzfassung des Anathems Nestorı1us. Vgl den griechischen eX
des Anathems A UuUS dem dritten Brief Cyrills Nestorius IM TLS TPOTWTOLS ÖUOLV, N y OoUV ÜTOOTOA-

O  W, TAaS EV TOLS EUAYYEALKOTS KAaLl AT OOTOALKOLS OUYYPALMLAOL ÖLAVELEL Dwvas, ETTL AÄpLOT@ mapa
TV QV LWV Aeyopevas , Tap AUTOÜ mEPL EAQUTOÜU. Ka TAas LLEV WwS av pwTA Tapa TO: EK EOU OVOoV
LÖLKOOS VOOULLEVW 7TPOGdWTEL, TAas S€ WwS OeompETELS LLOV!  'W  L TW EK (eo  v IlarTpos 0yw, avadeina EOT W (PG
4 120 Die deutsche Übersetzung des Briefes bei Bardenhewer, Des heilıgen Kirchen-

lehrers...,
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oder ungerte oder eingeschlafen sel, Sao MIr, ziemt sıch das etwa für den
göttliıchen 0g0S, daß WIT ıhm verächtliıche Dınge 7zuschreıben ®

Als och ohne Fleısch W ar und sıch och nıcht inkarnıert hatte
und bevor sıch selbhest entäußerte, War das nıcht für ıh: geziemend. ber
nachdem Mensch gew orden War und sıch qaelbhet entäußert hatte, W as

schadet ıhm, daß seın Fleisch Ww1e se1n Kıgentum betrachtete ® In
diesem Sınne nehmen sprechen) WIT cdıe Schwachheıt se1INEeSs FKleisches
als se1n eıgen auf (Arund der Vereinigung. Denn ist seınen Brüdern ın
allem ähnlich geworden »,55 alleın aUSgENOMM dıe Sünde

uch darfst du dich nıcht wundern, WEeNnN heißt, habe dıe Leıden
SE1INES Leıbes mıt seinem Leıb alg se1ın eıgen erachtet, enn dıe
VO  > außen her VO  S den Juden kommenden Verfolgungen hat auch ge1Ner
Person zugeschrıeben, ındem durch den und des Psalmısten Davıd
Sagt Sı1e haben meıne Kleıder unter sıch geteiult un!' ber meın (+ewand
das L0s geworfen yo6 Und auUusserdem heißt Alle, dıe mıch sehen, VeTl-

spotten miıch, urmeln mıt iıhren Lıppen und schütteln iıhr Haupt »57.
Wenn 1U  a sagt Wer mıch gesehen hat, hat den ater gesehen yoS

ich und der ater sınd eINSs »59 Und wıederum, WeNnnNn den Juden Sag%
Was sucht iıhr miıch Oten, eınen Menschen, der iıch euch dıe Wahrheıt

sagte, dıe ich VO ater gehört »°9, schreıben WIT al1sO einem einzıgen dıese
un jene Worte zu %

(+anz gew1ß ! Denn OChrıstus ist ın keiner Weıse geteilt, sondern ist
der eıne wahre Sohn ach dem GHauben VO  e uns allen, dıe WIT ıh anbeten.
Denn das Abbiıild des unsıchtbaren (Go0ottes » un der Abglanz der Herr-
lichkeit des Vaters und das Ebenbild se1INes Wesens ahm Knechtsgestalt
A& nıcht w1€e 1 e behaupten Ww1e eın Mensch, den mıt siıch verband,
sondern Inahm Knechtsgestalt an||, daß selbst WarLl, indem dabeı
ott dem ater gleich blıeb Irgendwo schrıeb der allweıse Paulus Gott,
der Sag Aus der Finsternıis aoll Licht erstrahlen werden), derselbe
1eß 1ın Herzen das Licht der Krkenntnis qde1NeT Herrlichkeit auf dem
Antlıtze Christı aufstrahlen »61. Schau NUun, W1e auf dem Antlıtz Christi®?
das TLacht der Herrlichkeit (Gottes des Vaters aufstrahlt. Der Kıngeborene
zeıgt nämlich ın sıch dıe Herrhchkeıt de1INEeSs Vaters, obwohl doch offen-

ebr. 27
Ps. DE

57 Ps 21,
Joh 1 9
Joh. 10,
Joh. 8’
Kol E
Kr strahlte auf 1ın Herzen als Licht der Krkenntnis... 9 vgl 2Kor. 4’ 6f.

Schau Christi“ fehlt 1n
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sichtlich Mensch geworden ist, Und auf diese Weıse und nıcht 1n eıner
anderen wırd OChristus geglaubt.

Denn der Hüter se1lnNes (+eheimnisses nennt ıh Christus Jesus, weıl
uns gleich wurde und Fleisch annahm ; dabe1 beachte wohl, daß wahrer
ott ist, Kr schreıbt aber W1€e Lolgt Ich habe euch freimütıg geschrıeben,

euch dıe (jnade ın Krinnerung rufen, dıe MIr VO  — ott verhehen
ward, daß ıch Diener esu Christı bın, unter den Völkern das Kvan-
gelıum (zottes verkünden »63. uch Zacharlas prophezeıt ber selınen
Sohn, den Täufer, mıt den Worten Du, Kınd, wırst Prophet des Höchsten
genannt werden, du gehst dem Herrn VOTIAUS, ıhm eın olk bereıten »64.
uch der Täufer selbst weıst auf den Höchsten und Herrn hın mıt den
Worten Sıehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt dıe Sünde der Welt !
ber ıh sagte iıch Nach MT kommt eiIn Mann un WaTr schon VOTL MIT,
weıl früher WAarT »6>. Ist 1U och geziemend, hıerüber streıten,
daß wıirklıch eıner ıst, der 0208 AUS ott dem Vater mıt seinem mıt
Vernunft beseelten Leıb 9Sah2Z un Sar 1n der Vereinigung elner Person ®

Ich bestreıte nıcht, daß eın Herr, e1IN (laube und eıne Taufe iıst66
Alleın, WeNnNn he1ißt, Jesus nehme Weısheıt und Gnade®”, WeTr soll
das seın ® Denn der göttliche 0208 ist vollkommen, welchen Fortschritt
sollte erfahren ® Und wıederum Da welse ıst, dürfte sıch nıcht
Um Weısheıt bemühen, vielmehr verleiht selbst Weırısheıt. HKıs ist 1U

notwendıg, daß WIT erforschen 1E VO  - WE 1eTr dıe ede ist
Wır mussen also eınen anderen Sohn, Chrıistus und Herrn einführen,

weıl S1e nıcht die heılıgen Schrıiften verstehen können. Der welse Kvangelıst
Sagt Das Wort ist Fleisch geworden »68, ach dem (+esetz des FKleisches
hat sich verhalten ; der menschlıchen Natur ist E e1gen, Alter und
Weısheit zuzunehmen®?. Wıe eın ınd wurde geboren, ın allem ist
uns gleich geworden. Der AUS (+0ottvater stammende 0g0S betrachtete das
Unsrige als seın Kıgentum. Kr wurde uUuns gleich. Alleın WIT W1ssen, daß

alg ott ber uns ist,
Deswegen wagt Paulus, da weıß, daß Fleisch geworden ist, ıh

manchmal qlg Menschen bezeiıchnen, obwohl sıeht, daß ott ist.
Kr schreibht den (+alatern Paulus, Apostel, nıcht VO  — Menschen her und

Röm 15, 15
Vgl Luk l’
Joh 1,
Eph 4‚
Vgl Luk 2‚
Joh E
Ein langer griechischer ext fällt hier AaAUus (vgl 7 9 1332 BC) 1MmM äthiopischen ext

ıst; daher eın schlechter Anschluß.
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nıcht durch Menschen, sondern durch Jesus Christus »70. Und wıederum
Sagt Ich schreıibe euch Das Kvangehum, das ich euch verkündıgte,
ist cht menschengemäß iıch habe nıcht VO  > einem Menschen empfangen
un:! gelernt, sondern dadurch, daß Jesus Christus MLr geoffenbart hat yı

Ks ziemt sıch a,180 für ıhn der Ausspruch, habe Alter, Weısheıit
und Gnade ZUSCENOMMEN, Ww1€e auch : hungerte, wurde müde und dıe
Aussage, wurde EeTTELTLE VO ater. Wollen WIT ıhm das alles zuwelısen ®

Ja auf Grund des Mysteriums der Inkarnatıon bezeichnen WIT alles
Menschliche un! cie KEıgentümlıchkeiten SE1INEeS Fleisches alg Se1N eıgen.
Denn eın anderer als ıst. CS, VO  e dem WIT glauben, daß der Sohn ist.
Der Herr selbst hat unsS doch erlöst un befreıt, ındem für uns alle seın
Leben dahıngab. Kr erkaufte sıch UNXNS nämlich durch eınen Preıs, nıcht
mıt vergänglıchem old und Sılber, sondern mıt dem kostbaren Blute
des reinen und unbefleckten ILammes Chrıstus »72, der sıch selbst
uns darbrachte als Wohlgeruch VOL ott dem Vater Das bestätigt uns

aulus, WEeNn sagt Se1d a,l1so Nachahmer Gottes, als vielgeliebte Kınder
wandelt In der Luebe Ww1e auch Christus euch geliebt un sıch für euch dar-
gebracht hat q IS abe un! Öpfer VOT ott ın reinem Wohlgeruch »73

Da UU  w Christus für uns ZU reinen Wohlgeruch”* geworden, stellte
ın sıch dıe menschliche Natur ursprünglıch un fehlerlos w1e S1e War,

nämlıch ohne Sünde) dar Wır aber haben durch ıh und 1ın ıhm den offenen
Weg ott dem ater ın den Hımmeln erlangt, enn geschrıeben STEe
das Wort Weıl WIT Nnu  9 meıne Brüder, offenen Zutritt ZU. Kıngang
1nNs Heılıgste haben durch das lut Christı, [einen Kıngang], den
uns als Weg der Gerechtigkeit un des Lebens erneueTrT hat durch den
Vorhang, se1ın Fleısch »75 !

Betrachte, W1e VO  s seinem Iut un: Fleisch sprach un alg Vorhang
bezeichnete und Z W al sehr treffend ; W1e eın Vorhang, der 1mM Tempel Ver-
wendung fındet, azu dıent, daß Dn dıent, daß) das Allerheiligste
ehrt Il verhüllt], War das Fleıisch unseTeSs Herrn azu da, selıne heılıge
Gottheıt, den mıt ıhm verein1gten göttlıchen 0g0S, ehren Il verhül-
len] Deswegen nannten ıhn einıge Khas, andere Jerem1as, wıeder andere hıel-
ten ıh für eiınen der Propheten, da iıhnen ähnlıch War. ıe Juden aber,
dıe durchaus nıcht das (+eheımnıs ıh begrıffen, spotteten un:! sagten
Ist cht der Sohn des Handwerkers »76 Wıe ann uns

(Gal R
Gal. 1! 11l
etr. E 18f£.
Eph 5,
Vor ott
Hebr. 10, 19£.
Matth. l 9
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Ich bın VO Hımmel herabgestiegen »77 % Iıie (GAottheıit ist, VonNn Natur AaAUuSs

unsiıchtbar. ber der se1lner atur ach Unsiıchtbare ist uns Erdenbewohnern
erschıenen ın unseTeTr Gestalt, ist uns erschıenen, obwohl ott un:
Herr ist, Das lehrt uns auch der göttlıch inspiırıerte Davıd, WenNnn Sagı
ott wırd sichtbar kommen, ott wırd nıcht schweigen »78,

Du glaubst riıchtig, alleın jene behaupten, verhalte sıch nıcht
ber auch ıIn keiıner Weıse stimmen S1e Zı  9 daß dıe Kreuzesqualen dem
göttliıchen 0g0S zugeschrıeben werden sınd), sondern dem ıIn hre
mıt ıhm verbundenen Menschen. Kr habe ıh den Verfolgungen der Juden
und den (Jualen des TEeUZES un dem Tode übergeben un ıh ZU. Ur-
SPIUNg Erstling) unseTerLr Krlösung bestimmt |und ZWaT| durch dıe Kraft
des mıt ıhm se]lenden 0g0S, der ıh VON den Toten erweckte und den Tod
7zerstorte.

Welche Beweıse mıt W as ist C5S, womıt s1e...) führen S1e AUS den
heılıgen Schriften ber diesen Punkt oder verfälschen S1e den rechten
GHauben AUS ıhren Herzen sprechend, aber nıcht AaUuS dem Munde (+0ttes »09
w1e schrieb. Oder kennen S1e vıelleicht nıcht den Satz, der da lautet
Mır soll nıchts ZU uhm gereichen außer dem Kreuz Chrısti1, 1n dem

für mıch dıe Welt gekreuzigt ist un:! ıch der Welt »80
Ja WIT en S1e M dıe Beweıse], ennn der welse Paulus belehrt UNs,

indem dıe Worte schreıbt Kıs z1iemte sich für den, 1n dem alles und für
den alles ıst, da viele ne ZUTLT Herrhlichkeıt führte, den Urheber ıhres
Heıles durch Leıiıden ZUFT Vollkommenheıt führen »8L1.

Sıe Der, 1ın dem un für den alles ıst, annn eın anderer Se1N a{g
der Aaus Gottvater stammende Og0S und dıeser vollendet den Krstling

Urheber) der Krlösung, den AaA US dem Samen Davıdse.
Dann sınd WIT a 10 nıcht durch ott erlöst worden, sondern durch

das lut elINes Fremden, der für uns starb, eınes hıinzugefügten Menschen
und falschen Sohnes Das oroße un hehre (+eheıiımnıs der Menschwerdung
des Kıngeborenen WarLr Posse un! Irug ist nämlıch nıcht Mensch geworden
un WIT dürfen ıh nıcht Befrejer®? un Krlöser NneNNeN , sondern vielmehr

1es alles) den, der für uns se1n iut dahingegeben hat och hat Paulus
klar gewıssen Leuten geschrıeben ®3 | Dıie Abbilder der hımmlıschen Dıinge
mussen also damıt gerein1gt werden, dıe hımmlıschen ınge gelbst aber

07 Joh. 6’
Ps. 4 >
Jer. 2 9
Gal 6?
Hebr. 2‚

der Menschen CPT.
Und doch hat Paulus irgendwo geschrieben OPT
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durch bessere Öpfer q s dıiese, |84 Denn Christus ist nıcht ın ein Heılıgtum
eingetreten, das VOI Händen gemacht ist und ZWarlr aber) ıIn eiInNn Abbıild
des wahren®5, sondern 1ın den Hımmel selbst, 1U  - VOT dem Angesichte
(+0ttes für uns erscheinen, nıcht, Uumn sıch selbst darzubringen, W1e der
Hohepriester Jahr für Jahr In das Heılıgtum eintrıitt mıt Temdem Blut,
ennn SONST hätte se1t Krschaffung der Welt leiden mUussen ; u aber
ist Nur einma| be1 Vollendung der Welt erschıenen, dıe Suüunde durch
das OÖpfer qe1NeT selbst hınwegzunehmen »86,

Das Vorbild wırkt 1U durch das Jlut elınes Fremden und bringt keine
Reinheıt rein1gt nıcht ZUT Keinheıt) Und nıcht mıt Vorbildhaftem,
sondern weıt Besserem, seinem eıgenen Jlut hat der Sohn dıe Eın-
führung bewiırkt, nıcht In e1In zeıitlıches und mıt Händen gemachtes Zelt,
ın Sinn- un:! Vorbildern, sondern In das obere und wahre | Zelt| den
Hımmael.

Denn Sag% G(Gemäß den Abbiıldern der hımmlischen Dınge sınd WIT
gerein1gt durch diese Dınge, durch fremde des Fremden) Vorbilder ;
dıe hımmlıschen Dınge aber durch bessere Öpfer q lq diese »87 Wır mussen
1U  - sorgfältig dıskutieren, WwW1e sıch be1 Se1In elgenes Blut » Christus
un nıcht um e1iINn Vorbild handelt

Du hast schön gesprochen.
Wenn S1Ee a‚ber dem Wort des Apostels entgegenhalten, SEe1 eıner

VO  - uns geopfert worden, wohlan, wollen WIT VO Anfang selner Dar-
legung bıs deren nde |nochmals| sprechen M a lles wıederholen]. Denn

steht geschrıeben Jesus, den WIT eın wen1g unter dıe Kngel gestellt
sahen SEINES Todesleıdens, ist mıt hre und Herrlichkeit gekrönt,
enn CS ziemte sıch für den, durch den es un für den alles ISt: da viele
Söhne ZUT Herrhchkeıt führte, den Urheber ıhrer Krlösung durch Leıden

vollenden. Denn der, der heılıgt, un dıe, dıe geheıiligt werden, Aaus eınem
sınd A1e alle Deswegen schämte siıch nıcht, 1E Brüder NENNECN, ıindem

sa Ich wıll deınen Namen meınen Brüdern verkünden. Und weıterhın
Sag% Sıehe, ich un: dıe Kınder, dıe ott IMIr gegeben hat Da dıe Kınder

Blut un: Fleisch teiılhaben, hat auch daran teılgenommen, damıt
durch selnen Tod den G(Gewalthaber des odes, d.1 den Teufel, vernıchte

Die Übersetzung der Zatation VO.  - Hebr. 9’ D3 1n der Klammer erfolgt nach dem oTI1E-
chischen ext "Avayın OUV TA ILEV ÜMOOELYLATA TV EV TOLS 0UPaVOLS TOVUTOLS Kaldapılcodar, UTa
S€ Ta ETOVPAVLA KPELTTOOL Qvotiaıs TAapa TAUTAa. (PG 7 9 1336 B), da der äthiopische 'ext hiler
wahrscheinlich verderbt ist Der äthiopische ext lautet ‚Lwa. Gemäß den Abbildern
der himmlischen Dinge sınd WIT durch diese reın. Weiterhin heißt Die Opfer (koll.) der
himmlischen Dinge ber sind besser als diese hier.

1n
Hebr. 9‚ 23-26

87 Hebr. 9’ die Zitationen VO.  - Hebr. 9’ 23 weichen vonelınander ab



107er Dialog Dass Christus einer ıst,

un dıe befreıle, dıe durch dıe Angst VOT dem Tode zeıtlehbens ın Knecht-
schaft gehalten wurden, enn nıcht der Kngel nımmt siıch A sondern
des Samen Abrahams nımmt sıch Deswegen mußte In allem den
Brüdern hnlıch werden »88. Sıeh doch, W1e deutlich VO  S 1ıhm SagT, E1

qe1INeT Todesqualen unter dıe nge [ gestellt], deshalb aber auch
mıt hre und Herrhlichkeit gekrönt worden.

Augenscheinlıch ze1gt also, daß der, VO  > dem l1ler dıe ede ıst sıcher
der Kıngeborene ist, HKr erklärt nämlıch, daß dieser Blut und Kleısch
teılnahm, und sagt auch, habe sıch nıcht der Kngel ANSCHOILLNEN, sondern
des Samen Abrahams. Wenn aber erklärt Kıs 7z1emte sıch für ıhn »,
Füu% dıesen Satz Kıs 7z1emte sıch für ıhn » nıcht ber den göttlıchen HO-
0S sondern ber Gottvater. Denn es z1iemte sıch für Gottvater, ın dem
alles ıst, und dessentwiullen es ıst. da vıele Söhne ZUT Herrlichkeıit
führte, selnen Sohn., der 1ın dıe Entäußerung hinabgestiegen, Mensch DC-
worden 9 un: Knechtsgestalt aANSECNOMMLEN hatte, UTrCcC Leıden vol-
lenden., ındem diıeser sıch alg Lösepreıs für aller en uUuNSeTeEN Leıib
annahm. Chrıistus ist ja für uns geschlachtet worden als fehlerloses Op-
erlamm. Durch eıne einz1ge Darbringung hat für immer dıe vollendet,
dıe geheilıgt werden »91, ındem dıe menschliche Natur ın den früheren
Zustand zurückversetzte erneuerte), enn In ıhm wırd alles erneuert y 92
Daß aber Gottvater unsertwiıllen qelnen Sohn dahingegeben hat, lehrt
unNns Paulus, ındem sagt Der qde]lnen Sohn nıcht geschont, sondern für
uns a,lle dahingegeben hat, Ww1e aollte uns nıcht alles mıt ıhm geschenkt
haben »93 ® Wır aber nenNnnenNn selnen Sohn Sohn Gottes’, das AUS selInem
W esen geborene Wort; un für uns dahiıngegeben ist, nıcht 1n nacktem,
fleischlosem Zustand, sondern nachdem FKleısch geworden Wa  H Darauf
ıd CE,; ZWarTlr 1ıtt nıcht ın selner Gottheıt, sondern ın seıInem Fleısch, enn
ott War C5S, w1e ich schon erwähnte, der den für uns ZU Sunder machte,
der keine Sünde kannte, damıt WIT 1ın ıhm (z+ottes (z+erechte würden »?24.

Sollen WIT 1U  ; glauben, E1 ZUT Sünde geworden oder werde
deswegen Sünder genanntT, weıl denen ähnlıch wurde, dıe In der Sünde
sınd

Das hast du richtıg gEeSsaQT Wıe 1U den, der keıine Sünde kannte,
ZU Sünder machte, damıt WIT 1ın ıhm (z+0ttes (+erechte würden enn
ın ıhm wurde dıe menschliche atur gerechtfertigt hat auch den,

88 Hebr. Z 05  —I
89 Sohn OL

Wurde geopfert
Ul Hebr. 1 9

2Kor. 5’
R6öm 8,
Vgl 2Kor 57 Z
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der den Tod nıcht kennt enn der 0g0S ist Leben und Lebensspender
ZU Leıden 1M Fleisch estuiımmt, wobel nıcht hııtt In Se1INeT göttliıchen
atur. damıt WIT durch ıh und ın ıhm Leben gelangten. Deswegen
ist das Leiıden Christi als Ahnlichkeit des Todes bezeichnet worden, WwWI1Ie
geschrıeben steht Wenn WIT (+eno0ssen geworden sınd auf OChristus hın
durch dıe Ahnlichkeit des Todes, werden WIT auch be1 se1lner Aufer-
stehung se1n »95_

Denn der 0g0S War lebendig, auch WenNnn In seInem heılıgen Leıb den
Tod kostete, W1e auch ach Besiegung des Todes und der Vernichtung der
Vergänglichkeit dıe Kraft der Auferstehung auf das Menschenge-
schlecht übergegangen ist. HKıs ist nämlıch wahr, daß, « wıe In dam alle
sterben, auch alle Iın Christus ZU Leben gelangen »96,

In welchem Sınne sprechen WIT davon, daß das (+eheımnıs der Inkarnatıon
des Kıngeborenen der menschlıchen Natur Nutzen gebracht haben soll,
WeNnNn nıcht der 0208, der ott WaL, Fleiısch geworden ıst, WEeNnN sıch nıcht
der entäußert hat und herabgestiegen ist ın UuUuNseTe Maße, der ber aller
Schöpfung ıst, WenNnn nıcht der erste vergänglıche Leib eın lebendiger Le1b
geworden ıst, auf daß erhaben SEe1 ber Verderben und Tod

So behaupten WIT also, daß der AUuSs Gottvater stammende Logos
selbst für uns 1m FKleısch gelıtten hat ?

Ja SahıZ gewıß wahr ist C WEeNnN Paulus ber ıh mıt rechten Worten
die Feststellung macht Er ist das A hbbild des unsıchtbaren Gottes, der
Krstgeborene VOTL aller Schöpfung, ennn In ıhm ıst alles erschaffen worden,
Sichtbares un Unsıchtbares, sge]en Throne, Herrschaften, Fürstentümer
Ooder Gewalten, a lles ist durch ıh und für ıh erschaffen un: ist VOT

allem., Ja wahrlich haft alles 1ın ıhm Bestand; ist das Haupt des Lie1ıbes,
der Kırche, ist der Anfang, der Krstgeborene VO  a den Toten, damıt
1n allem den Vorrang habe »??.

Sıeh doch, W1€e sagt, daß das A bbiıild des unsıchtbaren Gottes, der
Krstgeborene VOT aller Schöpfung, der sichtbaren w1e der unsıchtbaren.
durch den und In dem es wurde, das Haupt der Kırche, dahıngegeben
wurde un:' daß der Krstling VO  w} den Toten ist, Denn W1€e iıch schon erklärte,
hat dıe KEıgenschaften SEe1INESs Leıbes g IS se1Nn e1ıgen betrachtet, ‘wurde
gekreuzigt un hat dıe Schande geduldıgz getragen 98, Nıcht e1iIn mıt dem
Sohn verbundener Mensch, WIT., ist dahiıngegeben, sondern der Herr
der Herrlhichkeıit wurde gekreuzıgt. Ks heißt doch Wenn 1 e |dıe Weısheıt
Gottes| erkannt hätten, hätten S1@e den Herrn der Herrhchkeıt nıcht gekreu-

Röm 6,
1 Kor. 1 ,
Kol 17 15-18
Vgl Hebr 1 9
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zıgt »99 Er wurde unsertwegen ın seInem Leibe gekreuzıgt, WwW1€e geschrıeben
steht Dem Fleiısch ach AaAUuS den Juden ist derselbe ott ber alles, hoch-
gelobt ıIn Kwigkeıt. Amen y 100 So schrıeb se1n Prediger und Apostel Paulus,
ın dem Ohristus sprach.

dag MIT, Ww1e verstehen S1e das Wort Ohrıistı dıe TAau AUS Samarıa
Ihr betet &.  9 W as ıhr nıcht ennt, WIT aber Ww1ssen, W asS WIT anbeten, enn

das eıl kommt VOo.  o den Juden »101. Krlöst hat uns nıcht durch eınen
(+esandten und durch KEngel, sondern ott selbst [tat es| nıcht durch den
Tod eınes Fremden, e1INes Menschen gleich unNs, der unter uns War, sondern
durch Se1N e1genes MHıt Deshalb sagte auch der allweıse Paulus Hat

jemand das Gesetz des Moses gefehlt, M ohne Erbarmen
be]l 7Wwel oder TeEeNL Zeugen sterben. Wiervıel härtere Strafe, meınt ıhr, wırd
der ohl fınden, der den Sohn (z+o0ottes mıt Füßen getreten, das Iut se1INeEeSs

Bundes für nıedr1g erachtet und den (ze1lst der Gnade, In dem
geheiligt wurde, geschmäht hat »102. Wenn aber nıcht das kostbare Jut
des wahren, menschgewordenen Sohnes WAaL, sondern das eınes VOIL ıhm
Verschiedenen, den durch (inade ZU Sohn bestimmte, w1e aollte es

nıcht Ww1e das unsrıge a ls gering bezeichen ®
ber NnUu wWwenNnn WIT auch VON ıhm9 ı$ ın seıinem Leıb, wahrte
doch sge1ne Gottheıt, 1ın der nıcht hıtt Der göttlıch unterrichtete Petrus

Christus ist einmal gestorben uUunNnseTeLr Sünden ın seInemSagı
Fleisch für uUNs, eın Gerechter starb für uns Sünder, damıt unNns den il
Sag ott verschaffe, sterbend dem Fleische ach und lebh en 1MmM Geist 103
Dıieser Geistträger Sagı a 180 Kr starb und verschweıgt nıcht, sondern
sagte hinzufügend Kr starh dem Fleische nach », da wußte,
daß VO ott sprach. ıe Leidenslosigkeıit hat ıhm folglıch In dSe1INeT
Gottheıit bewahrt, hat aber welse hinzufügend erklärt dem Fleische ach 9
In dem dıe Leıden ertragen werden a sınd)

Sıe z dıe Lehre, dıe besage, habe gelıtten und habe nıcht
gelıtten, scheıine Wahnsınn se1nN : enn entweder, WEeN nıcht gelıtten
habe, E1 Gott, oder WEl gelıtten habe, Ww1e du VO  u iıhm SagT, Ww1e ann

da ott seın ® Der gelıtten hat,; annn freılıch Nur der AUS dem Samen
Davıds SeIN.

Ist, nıcht Il Ww1e ist nıcht) Zeichen der Starrköpfigkeıt elınes
schwachen Verstandes, glauben, daß e1In Mensch War W1€e e1INeT
VO  — UNSs, den (+0ttvater unsertwegen dahıngab, eıiınen Mıttler mıt falscher

1Kor 2’
100 Vgl R6öm 9,
101 Joh 4’
102 ebr 1 9 8
103 Vgl etr. 3’
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Sohnesehre, mıt elıner hre durch Verbundenheit ® Vıelmehr wurde der
unsertwegen uns oleıch, der her aller Schöpfung ist. das AUS dem Wesen
des Vaters geborene Wort, als Lösepreıs für das Leben aller ersche1-
nen104 Das aber ist das eıl der Welt HKr wünschte dıe Leıden ; 1mM Leiıden
a ber WarLr durch selıne Gottheit ber allem Leıden. Kr inkarnıerte sıch
In leidensfähıgem Kleısch un hat qls se1n eıgen angesehen, damıt dıe
Leıden qls dıe sgeınen bezeichnet werden konnten, enn nıcht der Le1b
elInes anderen hat gelıtten, sondern se1In eıgener. Wenn 1U aber gemäß
dıeser Auffassung VOIN se1lnNer Inkarnatıon gesagt werden kann, habe
dem Kleısch ach gelıtten, nıcht aber habe gelıtten INn se1lNeTr Gottheıt,

ist das (+erede der Häretiker überflüssıg. ber indem S1e ohne Weısheıt
dıe Kraft des Mysteriums verwünschen!°5, halten S1e sıch für bewunderns-
wert

Wenn S1e behaupten, durch UNSeTeE Aussage ber iıhn, habe dem Fleisch
ach gelıitten, werde geschmäht, bedeutet eıne solche Aussage das),
VO uns Kechtgläubigen AUS gesehen (für uns), uhm und hre Daß
stärker War als Tod und Vergänglichkeıit, da, als ott Leben un! Lebens-
spender ist, hat dıe Auferstehung bewlesen, enn hat selnen Leıb wıeder-
auferweckt. Der hehre Paulus erklärt Ich schäme mıch des Kvangelıums
nıcht. enn ist eıne Gotteskraft un Krlösung für Jeden, der glaubt »106,
Außerdem sSagt Das Wort VO Kreuz ist denen, dıe verlorengehen,
eıne JTorheıt, uns aber, dıe WIT gerette werden. elINe Gotteskraft; für dıe
aber, |dıe berufen sınd|], Juden und Heıden ist Chrıistus (J0ttes Kraft und
(z0ottes Weısheıt y LO 7 Und der Sohn hat selhest erklärt, q ls 1mM Begriff stand,
ZU erlösenden Kreuz gehen Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht
und ott ist In ıhm verherrlicht, auch wırd ö ıh be1l sıch verherrhlhichen
un ZWarTtr bald wırd verherrlicht »108. Denn ist aufgestanden un hat
dıe Unterwelt gefangengenommen. Und Z WaTtr schobh nıcht Jange auf
un! wartete auch nıcht lange ach seiInem Leıden.

Wıe annn Paulus « Da iıhr ach einem Beweıls bezüglıch
104 Gegenüber dem griechischen ext, "Kortı €’ OLJLAL, TV LOV EKTOTWTATWV, TAPKOS MLTAO TAaS

I padas yVeyovoTOoS, WS EONV, TOU Movoyevoüs, KL OUK AMaELWTAVTOS TIWV OLKOVOMLAV, /LOVOOUNL K(LL
ETLTLILAV UTW T WS T >>  S>  Ua 00EN HELAXNLEVW, KL TAapKL maldeiv TapC 7TO ELKOS EAOMLEVW. (vgl.
7 9 1341 BC) e1IN kurzer ext 1m Äthiopischen.

105 Im griechischen ext ST Partiziplalkonstruktion KL TV TOU WUOTNPLOU ÖUVOLLLV
ÜOUVvETOTATA KLBÖNAEVOVTES, OLOVTAL TAXO TT O: KL ET ALVOU WEOTNV moıeiog Oaı TV EVWOLV. (vgl 7 5
1341 C)7 1M äthiopischen ext, Koordination VO.  - Imperfekta durch D, ıne häufig vorkom-
mende KErscheinung DA T“ MG (  —
C& MDNA D 207 A A A 09D-”4 ]:

106 Röm 1!
107 1 Kor. 1,
108 Vgl Joh 1 31{.
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Christı verlangt, ist der Kr ist nıcht schwach leıdet) 1ın euch,
sondern ist mächtıg 1n euch. Er ist ZWarLr gekreuzıgt worden In Schwachheıt
I! Leıiden), a ber ebt nun durch Gottes Kraft »109. Wıe können WIT
19838  e behaupten, der OZ0S habe gelıtten oder ebe AUS der Kraft (x+ottes ®

dagen WIT ennn nıcht immer wıeder oben und unten), daß der
göttlıche 0Z0S Fleısch wurde In der Menschwerdung %

Wer hat dır wıdersprochen %
Kr ı; dem Fleisch nach, weıl Mensch WAaLrL , lebte AUS (z+ottes

Kraft, nıcht A US TeMder Kraft, sondern AUuS e1gener, enn War leiısch-
gewordener ott

Kıs heißt aber auch, daß ott ıh |von den JLoten| auferweckte, enn
steht geschrıeben (+emäß des Wiırkens de1]Ner kraftvollen aC. das
Christus vollzog, alg ıh auferweckte VO  > den oten un:! se1lner

Rechten In den Hımmeln Platz nehmen 1eß ber alle FKürstentümer, (7e-
walten, Herrschaften un:' ber jeden Namen, der genannt WIrd,... »110

ber selbst. behaupten WIT, ist dıe lebenspendende Kraft des
Vaters und ist In der Herrlichkeıit des Krzeugers, auch WEl Fleıisch
geworden ist Kr selhst trıtt als euge für sıch auf, ındem sagt Wıe
der Vater dıe lebendig macht, dıe wıll, macht auch der Ssohn den
lebendig, den wıll »11ı Und daß das tun kann, Sagı den Juden
« Reißt diesen Tempel nıeder und drıtten Jage werde iıch ıh wıeder
aufbauen yLLC. Und setzte sıch der Auferstandene ZUT Rechten des Vaters
In den Hımmeln bher alle Fürstentumer, Gewalten, I’hrone, Herrschaften
und ber jeden Namen, der genannt wıird113.

Soll das 1U eiIn anderer a,IS der göttliche 0208 seln, eıner. der 1LUFr durch
Verbundenheıt geehrt wurde und durch (Jnade Sohn ward oder der wahre
Sohn, der Mensch ward durch e Vereinigung der nkarnatıon ®

Vıelleicht Sagch S1e, der 2R dem Samen Davıds E1 C5S, der A1e
Verbindung geehrt worden sel, dem auch das Sterben zukomme.

Der Ausdruck Durch de1INEe Verbindung mıt dem der geehrt wurde 9

besagt 1es Hır ist, nıcht eıner der Zahl nach, WwW1e iıch schon bemerkte.
sondern elıner mıt eiınem anderen und das sınd 7Wel. Wenn a ber eıner a ls
Sohn thront, sollen 1E un lehren, WElr VO  > ıhnen auf dem T’hron der
Gottheıit geehrt ist und mıt dem ater ZUSa thront Handeln S1e enn
nıcht frevelhaft un! abwegıg, indem 1E gyleıche Ehre dem Knecht W1e dem

109 2Kor. 13,
110 Kph 1’ 20f.
111 Joh D, DA
112 Joh 2’
113 Vgl Kph 1’ ”20f.
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Herrn geben, dem Schöpfer WwW1e dem Geschöpf, dem Könıg VO  e allen W1e
dem Untertan, dem der ber allem Sste. W1e einem VO  a der KErde ?

Kannst du das nıcht AUuS den heılıgen Schrıften näher|] erklären ®
Krklären WIT das nıcht von (seinem) Anfang bıs Jetzt ® och

iıch 111 ohne Säumen och hınzufügend erklären Das eingeborene Wort
hat nıcht durch eınen anderen Mıttler, der durch selne Verbindung Sohn
wurde, durch ıh den Tod ZeTrStOT, sondern durch sıch selbst. Das bezeugt
Johannes, WeNn Sagt So sehr hat ott dıe Welt gelebt, daß seinen
eingeborenen Sohn dahıngab, damıt Jeder, der ıh glaubt, nıcht verloren-
gehe »114, Wenn dıe Inebe (Gottvaters ZUTLT Welt erhebht un S1e q ls
derartıg oTOß und ruhmesvoll bezeichnet, wollen dıe Häretiker
S1e vermiındern, Indem S1Ee Ks War nıcht der wahrhafrt eingeborene
Sohn, der für unNnsSs hingegeben wurde, sondern elıner WwW1e WIT, der durch
(+nade und Adoptıiıon Sohn wurde », und diıesen auf den Platz des wahren
Sohnes rücken, während doch der Kıngeborene War, der für uns hıngegeben
wurde.

Johannes schreıbt Der Kıngeborene Gottes, der 1MmM Schoß des Vaters
ıst »115 Wıe dürften WIT S1Ee nıcht a ls ungebildet bezeıchnen, WeNnNn S1e dem
eingeborenen göttlichen 0g0S seine menschlıiche Natur absprechen P aaa
ıh entfernen aus) und Sü9 se1lner eınen anderen Fremden, der durch
dıe (inade der Adoption Sohn ward, einführen ® Und dann, Was ist Großes
AUuSsS der Lauebe des Vaters erschıenen, WEeNnT eiınen VO  a der Welt für dıe
Welt hıngegeben hat ®

Hıngegeben E1 der Kıngeborene VO Vater, S1e, nıcht damıt
leiıde In selner Natur, sondern damıt uUuNnseTe Angelegenheıten ordne

unsertwegen befehle).
Keineswegs leidet In selner Natur Denn WeNn unkörperlich

ISt. ist außerhal des Leıdens. ber ach selnem eıgenen Wort, das
durch den Psalmısten Davıd sprach Eınen Le1ıb hast du MIr bereitet »116,
hat ıhm nıcht eınen Le1ib VO Vater bereıtet, sondern kam INs Fleisch,

seınen des Vaters) Wıllen erfüllen, das aber War das eıl des
Kreuzes, welches durch ıh vollbracht wurde.

Paulus stimmt auch mıt diıesem Wort übereın. WE sagtll 7 So denke
114 Joh ON
115 Joh 17
116 Ps. 3 9
117 Das Fragment nr 685 des Matenadaran VO. Krevan früher In m  —  miacin n* 8()7

ıst mıiıt dem Fragment nr 947 (früher Ejmiaecin n* 919) der alteste Lextzeuge des
Qerlos un stammt eLwa AUuSs der Zeit nach 1300 ID nthält B ZzWel unten beschnittene Blätter
miıt Textstücken A US dem Dialog. Eıine gesonderte Edition der für die JTextgeschichte des (Jerlös

wichtigen Fragmente ist, In Vorbereitung. Hier sollen I11UTr die wichtigsten Varlanten des
Fragmentes nr 685 (Abkürzung Zı) unserTem ext. ngegeben werden

1le Handschriften haben den Subjunktiv A1£2: un den Indikativ A£;
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eın jeder VO  z euch beı sıch ber Christus Jesus, der In der (GGestalt (+0ttes
WarL, nıcht für aub hıelt, ott gleich se1N, sondern siıch sgelhest entäuß-
erte und Knechtsgestalt annahm. Kr wurde den Menschen gleich un:
erni1edrigte sich selbst und wurde gehorsam bıs ZU. Tod, Ja bıs selInem
Tod Kreuz. Deswegen hat ıh ott erhöht und ıhm eınen Namen KORC>
ben, der ber alle Namen ıst damıt sich 1mM Namen esu Christı Jedes
Knıe beugela 1mM Hımmel und auf Krden und iın den Tiefen und jede unge
bekenne, daß der Herr Jesus Chrıistus 1ın der Herrlichkeit (Gottvaters1e
ist yL1L8

W er Nnu sagst , ist, 1n der (z+estalt (zottes und WeTr ıst ıhm gleich ohne
Raub ? Ist, nıcht der AUuS ıhm geborene göttliche Logos % Das ist doch
für jeden klar Iıeser 0Z0S aber, der In der Gestalt (Heichheıit (+o0ttes
WaLr, ahm Knechtsgestalt A  9 nıcht durch Verbindung mıt sıch, sondern
dadurch, daß Mensch wurde gleich uns, sıch selbst erniedrigte und gehor-
Sa wurde bhıs Dl Pod: Ja bıs Y Tod Kreuz.

ber S1e 9 heißt VO  } iıhm, ott habe ıhm eıiınen Namen GCQE-
ben, der ber alle Namen ıst auf daß sıch 1M Namen esu Ohrıist] jedes
Knıe beuge1b, Da a her der Og0S ott ıst ‘ wıe ann ıhm eiın Name OO
ben werden ® Das ziemt sıch aber für den aANSENOMMENECN Menschen
9 wurde ıhm e1n Name gegeben.

Ist, nıcht besser, daß WIT VO wahren, unsertwegen Mensch W  *
denen Sohn sagen ‚10 ıhm E1 der Name| VO ater verhehen worden,
damıt der, der sıch unsertwegen erniedrigte, Iın de1NeT menschlıchen Natur
a IS ott und erhaben ber allem anerkannt werde, daß be1 Engeln und
Menschen alg ott anerkannt werde, während aber auch fruüuher
schon alter) ott seınem Wesen ach war’ ı19 ®

(1a/1b) Neben den VO  — W.Wright, Catalogue, Preface, beschriebenen Alterskriterien
hat das ragmen die archaische Irennung AUILA Aldh (1c) Die Handschriften

AH-FY/?A MNanhaben ‚ D-UN An CL
‚A D-UMN DA A°N Ar e (om, N)

AH-FANA N” - E A7 AHNAUT7Z P) DA (DA NT)
271 Das Fragment n* 685 hat derselben Stelle

e XN R NAan. S ‚DU DCA°N
AA Na A A97”7 DA

2 °IC (1 d)
118 hıl Z 5-1  —

LVL L7} VEOS119 Durch Auslassungen ergibt sich hier dem griechischen ext, gegenüber
KL APTLOAVNS AyyEAOLS KL avOpmTOLS ELOKOMLENTAL Geos, TV TNS OeotTNTOS d0oEav, OUK 0UOLWÖMS
EVUTAPXOUOAV EXWV, aMl E& wOev ELOKEKPLILEVNV, KL WS EV WOVN OeAnNTeEL TOU @EOU KL ITarpos.
(vgl 75, 13458 Ü) eın anderer, posıtıver Inn MN AT°AN
AMNAN F DARNAZ AI DA AT°AN n AA  ” pA  S

w
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Behaupten WIT NUunNn, daß dem A US (Gottvater stammenden Logos
der Name gegeben wurde, der ber allen Namen ist ®

(+anz geW1b; enn der geht nıcht fehl. der Sagt, daß nıcht durch
aub ott gleich WaLrLr. Und doch ernıedrıgte sıch und wurde Mensch.
Deswegen sagte Meın Vater ist orößer alg 1Ch »120, obwohl Gr6öße
vollkommen WTr g |s ott und, AUS dem Wesen des Vaters ohne Veränderung
geZEULT, In der Herrlichkeıit der göttlıchen Natur verblieb Denn der, der
unsertwegen 1ın dıe Knechtsgestalt kam Menschengestalt wurde), verlor
nıcht den GHlanz und 1e Krhabenheıt qe1]NeTr göttliıchen Natur, sondern
g IS uUuNS gleich wurde, blıeh vollkommen 1n Se1NeT Gottheıit Alleın

Se1NeT Menschwerdung wurde NS ıhm gEesagt wurde beschenkt »,
obwohl das Frühere se1ın eıgen bleıb ; un!: wurde VO  a uUunNnsSs allen angebetet.
Denn ıhm eug sıch Jjedes Knıe 1mM Hımmel und auf Erden und a lle sıngen
ıhm Lobpreıs un:! glauben, daß der Herr Jesus Christus ın der Herrlhichkeıit
(z+0ttes des Vaters ist. enn Gott, dem hımmlıschen Vater hat SCSPIO-
chen Vater, verherrliche mıch mıt der Herrlichkeıt, d1e ıch be1 dır a&  e,
bevor dıe Welt geschaffen war »121 ! ag MI1r NUu War diıeser Mensch, den
der KEıngeborene durch Verbindung ANSCHOMLLNLEN hat, W1e S1IE 9 VOTLT

der Weltzeıt
Keıineswegs Wr das
W er ıst enn der, der dıe Herrlichkeit bıttet, dıe ıhm W1e Sagt,

schon VOL der Weltzeıt eıgnete VO  - der sagte, 31 e WTr meıln, schon
War nıcht der, der eW1g mıt dem Vater exıstiert, gleichen I’hrones un:
gleichen Seins mıt ıhm ist und gleich dem Selenden ist), ber den der
Kvangelıst Johannes Sagı « Und das Wort WaTr hbe]l ott und ott WTr

das Wort yLeZ
Das stimmt.
Wıe ABPE Herr der Herrhchkeıit ist un! sıch selbest ernı1edrıgend

ZUT Knechtsgestalt wurde un: se1ne ew1ıge Herrlhichkeit bat, ındem
selne Menschheıt 1ın Krscheinung Lreten heß, doch ott ist

äßt dıe Herrlichkeıit un Krhabenheıt gemäß sSe1NeT göttliıchen Natur
aufleuchten, Mensch ist. damıt dem eıiınen Sohn. der In Wahrheıt
uUuns gleich wurde 1n der Inkarnatıon. sıch Jedes Knıe beuge, Ww1e€e iıch bereıts
erklärte.

Wenn WIT das glauben, befrej]en WIT uns VO der Anbetung e1INeEes Menschen.
Denn steht geschrıeben Den Herrn., delınen ott sollst du anbeten
und ıhm alleın dıenen »123.

120 Joh 1 ‚9
ST Joh 1 9
1929 Joh 1!
123 eut. Ö,
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In viıelen Punkten 1S%T diese Lehre och nıcht vollendet Krkläre
uns durch andere Überlegungen Cd1e Kraft des Mysteriums !

Ich 11 dır ohne Verzug offen erklären daß e1iInNn Abweıchen VO  -

der Wahrheıt 1sSt daß S1e (UNns) anderen Sohn den AUS dem Samen
Davıds mM1 dem eingeborenen göttlıchen 0208 verbinden Denn SahzZ
klar verkündet dıe heilıge Schrift dıe Worte er erste Mensch 1sSt VO  -

der rde AUS Staub der zweıte stammt AUuS dem Hımmel »124 Unad der
Sohn selbst Tklärt Ich bın VO Hımmel herabgestiegen nıcht 1NEe1INEN

Wıllen tun sondern den Wıllen dessen der mıch gesandt hat Das a her
1STt der Wılle dessen der mıch gesandt hat daß VO  u alledem, Was DE

gegeben hat nıchts verlorengehe sondern ıch auferwecke Jüngsten
Lage 2 Wer 1S% 1U  a der VO  } em GTr Sagt sSe1l VO Hımmel herabge-
stı1egen ennn der Leıb 1sSt AUuS dem Weıbe geboren %

Der AUS Gottvater gezeugte 0g0S glaube iıch S1IEe

Du hast recht 1Ne1nNn Freund enn der Johannes hat dıe Worte
geschrıeben Wer VO  w oben kommt 1ST ber allem »126 Wenn der Vater
wıll daß alles auferwecke W ıhm gegeben hat un!: das CIM gyuteES
Werk 1STt enn 71em%t sıch für ott retten W1e ann
Ich bın VO Hımmel herabgestiegen nıcht mnmelinen Wıllen tun
sondern des Vaters der mıch gesandt hat ® ıbt ennn ohl AUS

unNns der den Sohn geringschätzt des V orranges des Vaters ® Und
1STt der Sohn unfähig, das W as ıhm übergeben ward aufzuer-
wecken und VO  e der Vernichtung erlösen ®

Wır geraten (+efahr
Wohlan aßt uns glauben daß WIEC der ater Dut und LEeE1M 1st sıch

auch der Sohn UT und 1EeE1IN sıch 1ST Denn Se1INeTr Krucht erkennt
(1a den Baum und 1ST wahr WeNNn sag%t W er mıch gesehen hat
hat den ater gesehen »1?”

Du hast recht geredet, aber erkläre uns alle dunklen OTtEe alles
W as der Tiefe gesagt wurde).

Ks ist nıcht vergeblıch, Was WIL besprachen Nıcht ohne Wıllen des
Sohnes vernıichtete den Tod un entfernte NO menschlıchen Leıb dıe

Vergänglichkeıit ennn hatte keıne Freude Untergang der Leben-
dıgen und das Werk der Welt 1S% rlösung, W1e geschrıeben steht »128 und
« durch den eıd des Teufels 1ST der oa dıe Welt gekommen »*?9 {[)Dıe

124 1Kor 47
125 Joh 38
126 Joh 31
127 Joh
128 Weisheit 13f
129 Weisheit
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Herrschaft des Todes konnte ohl auf keine andere Weıse ZerstOort werden
qls alleın durch dıe Menschwerdung des Kıngeborenen. Deswegen wurde

W1€e WIT und erachtete den vergänglichen Leib als Se1N Kıgentum, obwohl
das Leben qe1ıne |hervorstechende| Kıgenschaft ıst. Kr kam 1ın uUuNnseTrTe Be-
drängn1s un! 1ıtt VO  a Seıten der Juden, enn sgeıne Verfolgung ward nıcht,
zurückgehalten. Als dıe Zeıt kam, daß aufgestellten Kreuz leıden
sollte |] während das Kreuz aufgestellt War), betete W1e eiın Mensch,
ındem sprach Vater, WE möglıch ist; mOöge dieser Kelch MIrT
vorübergehen, aber nıcht geschehe, Ww1e iıch wıll  5 sondern W1e du | wıillst] yL30-
eın Wort Ich bın VO Hımmel herabgestiegen » sollten WIT nıcht als
unbedacht auslegen, |seın Wort bedeutet|, daß den Erdbewohnern dıe
Auferstehung vermıiıtteln aollte PE als Neues briıngen sollte), dıe und
LU den Menschen alg Neuheıt brachte, ennn WaTr der Krstling VO

den Toten »131 dem Fleische ach un der KErstling der Entschlafenen »132.
HKıs also seıne Leıden und nıcht dıe elınes anderen, WIT.

Kr wurde uns gleich, während 1n se1nNer göttliıchen Natur ohne Leıden
Wr

So Sage iıch auch, da ıch mıch dıe geisttragende Schriuft erınnere,
dıe Sagt N Der erste Mensch, Adam, ward eıner lebendigen Seele, der
letzte Mensch aber einem lebenspendenden (}e1st »133.

Behaupten WIT enn NnUu daß der ‘“etzte dam das ott ntstammte
Wort E1

Ks War nıcht, W1e€e ıch bereıts bemerkte. der AaAus dem Blut des Fleisches
Stammende, sondern WIT behaupten, daß der Logos| Mensch wurde
gleich unNsS,. Denn ist nıcht dıe Sache des Menschen, lebendig machen
1MmM (G(Geiste. Der letzte dam Wr C weıl dem Fleische ach AUS dam
tammt und der zweıte Stammrvater Anfang)!34 der Erdenbewohner
wurde, ındem 1n ıhm dıe menschliche Natur wıederhergestellt wurde ın
Leben, Heıulgkeıit und Unvergänglichkeit durch sde1nNe Auferstehung VO

den Toten So ist der Tod vernıichtet worden, da C das wesenhafte Leben,
nıcht zulheß, daß selnen Leıb 1n der Vergänglichkeıt des Todes lasse,
enn WTr nıcht möglıch, daß der 'Tod ber OChrıistus 1n se1lner göttlıchen

Natur Gewalt behılelt A, WwW1€e Petrus erklärte Und VO  e ıhm ist diese schöne
Tat auf uUunNns übergegangen.

130 26,
131 Kol 1,
132 1Kor. 15,
133 1Kor. 1 9
134 dam
130 Vgl Apg. Z
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Ausgezeichnet hast du gesprochen.
Beachte MIr aber auch 1es mıt dem folgenden.
Wovon sprichst du denn ®
Irgendwo hat Christus seınen heılıgen Jüngern gesagt (Gehet

hın und lehret alle Völker und, indem iıhr S1e taufet, sprechet Im Namen
des Vaters und des Sohnes un des Heılıgen (Je1stes’ »136. Wır sınd also
getauft auf dıe heılıge und wesenseıne Dreifaltigkeit, auf Vater, Sohn und
Heılıgen Geist Oder ist das etLwa Lüge %

Wıe ist dıe Lüge fern !
Verstehen glauben) WIT nıcht unter dem ater den, der den

Sohn zeugte, un unter dem Sohn den AUS qge1lNeT Natur gezeugten göttlıchen
Logos

Ja; das stimmt.
Wıe sınd WIT LU  — auf seınen Tod getauft worden ach dem Wort

des Paulus Wır alle, dıe WIT auf Chrıistus getauft SINd, sind auf selınen Tod
getauft »137 % Ks ist aber eın Gott, eiIn (Haube un! eıne Taufe »138 Wır

nıcht, daß WIT auf eıinen anderen Sohn getauft SIınd, der 1U der AUuSs

dem Samen Davıds Se1In kann; vielmehr wünschte leıden, obwohl
ott ist und ber dem Leıden steht, dıe In der Vergänglichkeıit

erlösen. Kr wurde ın allem den Erdbewohnern ähnlıch, wurde AUS eliner
Tau dem Fleısche ach geboren und betrachtete a,ls Se1N Eıgentum seınen
Leı1ib, der fählg Wal, den Tod kosten und wıeder aufzustehen, daß

he1ißt, habe In selnem Le1b gelıtten, während leidenslos bhebh ın
Se1lNeTr Snr

Und hat erlöst, W as zugrunde Walr, enn spricht Ich
bın der gute Hirt: der gute ırt g1bt ge1n Leben für dıe Schafe ».139 Und
weıterhın erklärt Nıemand nımmt meın en VO  - MIT, sondern ich
selbst möchte hıngeben. Ich habe Gewalt, wlederzugewıinnen
nehmen) »140 Keınem VO  w uns Ww1e WI1T) un keinem Menschen ward
dıe Macht, se1n Leben hınzugeben un! wlederzugewınnen. Das Hıngeben
und Zurückgewiınnen ST alleın dem wahren Sohn Kr hat unNns dem
etz des Todes entrıssen. Das ersehen WIT auch A US den Schrıften des Moses,
W1e 1M Vorbild un! 1ın Klarheıt gewirkt wurde. Kr hat nämlıch dıe Israe-
hlıten dem Tod un: der Vernichtung entrıssen durch dıe Schlachtung e1InNes
Lammes un den Vernichter I! Würgeengel| versöhnt. Und das ıst eın
Vorbild für Christus. Denn q Iq Osterlamm ist Christus geschlachtet

136 Matth 28,19
137 Röm 6‚
138 Kph 4)
139 Joh. 10, E
140 Joh. 1 9
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worden »141, dıe (+ewalt des Todes zerstOren ; und mıt seinem eigenen
iut erkaufte das unter em Hımmel den KErdkreıs]. Kr hat uns

nıcht eınen |Schleuder]-preıis erkauft un WIT gehören nıcht mehr uUunsSs

qelhest Kıner ıst für alle gestorben, der alle überragt, damıt dıe Lebenden
nıcht für sıch en sollten. sondern für den, der für d1@e gestorben un aufer-
standen ist yL42.
Und berichtet uns Paulus, ıindem Sagı Ich bın durch das (z+esetz
dem (G(Gesetz gestorben, damıt ıch ott lebe; mıt OChristus bın iıch gekreuzıgt
worden. Von 1U  - lebe nıcht mehr iıch, sondern meın Leben ist 1ın OChrıistus
Solange iıch :  D aber 1M Fleische lebe, ehbhe ıch 1mMm (}+1auben den Sohn
Gottes, der mıch geliebt und siıch für miıch dahıngegeben hat »143.

Wır gehören alle T1ISTUS Dadurch hat unNns | mıt dem Vater |144
versöhnt, ındem für uns ın seınem Leıbe hıtt, uns g Is Reıine darzu-
tellen Hs steht nämlich geschrıeben Um durch se1n lut das olk
heılıgen, wurde Jesus außerhal der orTe gekreuzıigt »145, Wıederum heißt

uch euch, dıe iıhr Fremde und Feınde 1ın Gesinnung unNn!
bösen Werken waret, hat Jetzt versöhnt ın seıinem Leıib (und) durch
seınen Tod, euch als heılıg und reın VOL ıhm darzustellen »146. Nun
merke wohl, W1€e sagt se1In Iut und se1n HKleısch © welches für uUunNns dahın-
gegeben wurde, damıt WIT nıcht VO  a dem | Fleisch und Blut| elnes anderen
sprechen, e1nes, der für sich getrenn und durch Verbindung und Ehrung
Sohn geworden ist. Wenn ıst, W1€e dıe Häretiker glauben, annn lügt
C.  $ enn W as nıcht ıst, behauptet Alleın als ott ist das [ geblieben],
W as Anfang qg ls ott WAaLr, auch nachdem Fleisch geworden der
| Herr]| der ber allem ist; damıt alles se1N eın habe exıstiere), während
Ihm Erhabenheıt ber Jjedem bleıbt 1st)147,

141 1Kor. 5‚
14° 2 Kor. 5’ 15
143 (+al 2? 19f.
144 Aus dem griech. ext ergäanzt KL ÖL AUTOD KatTnAACy EDa TW ITarTpi (vgl. 7 9 1356 B)
145 Vgl ebr. 1 $
146 Kol 1, ır
147 TOULZ Kinmütigkeıt der Mss. ist, diese Stelle 11 äthiopischen ext wahrscheinlich verderbt

der dıe griechische Vorlage WarLr zUurzer. Möglicherweise hat, der Übersetzer den für die dama-
n O AT°lıgen ÄAthiopier schwer verständlichen 'ext vereinfacht : (DA MD ( MneP

0 P WD Arl MD 7716 AD HA.O-Ark e7C
MDA MrEN AT°AN U A P Halfldc,
NPCY “ HNUN AT N: NPT
Un nP HAI N Vgl en längeren griech.
ext KL OUK 0UOLWÖN TI ÜTEPOXNV, ETMLBANLG d€ KL WOTEP {} T NOTWTELOV ETEPPLIULLEVOV QUT@,
T O TNS VLOTNTOS KL TNS ÜTE MAVTa OeorTNTOS OVOJLA. O üra yap EXOVTL LT hUgw, MLTA DpPOVELV EYVW-

ÖL ÖLl EVAVTLAS, APLÖTELEV (LV QUT W KT 0USÖEva TPOTOV TO XPYVaL Aeyeıv, ( ‚E'y  W ELLL aAnOeıa »
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Sıe aber., WIT begingen eıne große Sünde, WeNnN WIT erklärten,
der 008 habe gelıtten, und brächten dıe Herrhlichkeit des (+eheiım-
NıSSES 1ın d1e (+efahr des rTrtums

ber hat die Schmach geduldıg ertragen seıinem Lie1ib und
209 VOTLT leıden., W1€e geschrıeben steht148. Das aber, W as G1E erklären,
ist dıe Krankheıt der Juden und Heıden, daß S1e das Kreuzesleıiden durch
Irrtum entstanden ansehen und daher zurückweısen149. Denn der selıge
Paulus schreıi bt dıe OTTe I)Dıe Juden verlangen Zeichen, dıe Heıden
suchen Weıs heıt, WIT aber predıgen Christus Jesus, den Gekreuzıigten,
den Juden eın Ärgernis, den Völkern eıne Torheıt, denen aber, dıe berufen
sind, Juden un Heıden, ist Chrıistus (+0ottes Kraft und (zottes Weısheıt,
enn dıe Torheıt (Jottes ist welser alg dıe Menschen, dıe Schwachheit (zottes
ıst atärker alg dıe Menschen »150.

In welchem Sınn, enn ıch habe eıne ähnlıche Auffassung %
He1ißt es enn nıcht, 4e1N Leıden Kreuz 4E1 den Juden eın ÄArgernis,

den Heıden aber eıne Torheıit ® Denn alg dıe Mörder den Gekreuzigten
Stamm des TEUZES sahen, sprachen S1e, ıindem 41e ıhre Häupter schüttelten

Wenn du der Sohn (+ottes bıst, steıge doch herab VO Kreuz un: WIT
wollen dıch glauben »151, da E ıhnen schıen, daß auf Grund ıhrer
Macht angeheftet ge1 und 66 Sıe ırrten, da S1e nıcht den Sohn (+ottes
glaubten und ILLE auf d1ıe menschlıche abLur schauten. Die Heıden aber,
völlıg unfählg, das (A+eheimnıs des Leıdens begreıfen, halten für eıne
Torheıt, WeNT WIT erklären, OChrıistus Se1 für das Leben der Welt gestorben.
Alleın dıes, W as ıhnen qls Torheıt vorkam, ist welser alg dıe Menschen.
Tief und wahrhaft voll erhabener Weıisheıt ist dıe TE ber den Krlöser
VO  a uUunNns allen Und dıe Schwäche, W1€e dıe en meınen, ist stärker g IS
dıe Menschen ; erlöst hat uns nämlıch das eingeborene göttliıche Wort
dadurch, daß uns ähnlıch wurde, durch das Leıden 1MmM Fleisch und
durch dıe Auferstehung unseTe Natur erhaben ber Tod und Verderben

machen. Das aber überstieg uNnseIie Kraft das AaAUuS uns). Stärker alg
die Menschen aber War das, Was 1E als Schwachheıt ansahen, qA1e Leıden,
enn dıe Kraft der göttliıchen Natur Wr mıt ıhnen.

I1I5s yap aAndes, TO OUNX OUTUW EXOV, wS AEyvyeTaL, voOov S€ WOTEP g KL WEVÖWVUMOV ; UNV
aANOeıa, AÄpLOTOS, KL ETAVwW MAVTWV wS Geos LWELEVNKE yap  A OTEP TV Aoyos, EL KL y€eyove 7A.0E LV
Oa T AVTOV ENEKEWAOA KAaL EV 'OLS MAaOL VEyovwS, LO ”TO avOp wmLVOV JwlojEVOV, EXOL TO Eivaı TEPA. NOAV-

TOS, KL TV TNS KTLIOEWS ETNEKELVA. WETPWV. 7 9 1356 BC)
148 Vgl Hebr. 1 E
149 Das Wort A0 Fan? E BTTOTI®G ortum. et, temerarıum CONSsSeIe ideoque re]jicere alıquid

WIeE alle anderen VO Stamm ANY abgeleitéten Bildungen ist eINes der alten W örter, cie

11LUT 117 Qerlos vorkommen (vgl DIJ
150 1Kor 17 _0
151 Matth 21
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Sıe Wıe ol der gelıtten haben, der nıcht gelıtten hat ®
Kr htt iın seınem Leıb, aber cht 1ın sSe1NeT Gottheit Dıese Lehre

ist schwıer1g, unerklärbar und keiner ist imstande, S1e erforschen.
Aber indem WIT mıt dem Auge des (Geistes das Rechte sehen, behaupten
WIT, daß gelıtten hat 1mM Fleısch, damıt se1InNe (Ü(eburt 1m Fleisch q s dıe
se1INe anerkannt wırd und nıcht als dıe e]lnes anderen ; WIT behaupten nıcht,
daß 1ın selınem Leıb und 1ın ge1NeTr (GJottheit gelıtten hat, WIT glauben
vıelmehr, daß CT, WwW1e iıch bereıts erklärte, 1mM Fleische 6, während ın
selner Gottheıt nıcht htt. FYast dasselbe erklären WIT, doch nıcht gahz
dasselbe152_ Denn Jedes (Heichnis ist 1ın diesem Punkte schwach SCHAaUET
Übereinstimmung un! bleıbt hınter der Wahrheıt zurück. ber mıt subtılem
Verstand ist. für unNns möglıch, denken, daß WIT VO Nıederen ZU

Höheren kommen denken). Und WwW1€e Eısen oder eLWAS Ahnliches ” a
Was dem ähnelt), WEeNnNn mıt dem Feuer zusammenkommt, brennt, ındem

aufnımmt, und mıt dem Feuer verbrennen scheıint
und WEeNnN INna  w das Brennende schlagen will, 11a  > ZWarLl das Kısen schlägt
oder das Ahnliche W as dem ähnelt), aber das FKFeuer keinen Schaden
leıdet VO  e dem, der schlägt, verstehe auch, WenNnn heißt, habe
1m Fleisch un:! nıcht 1n se1lner göttlıchen Natur gelıtten. ber W1€e iıch bereıts
sagte, bleihbt 1e8s Gleichnıs hınter der Wahrheıit Zurück, aber führt dıe
Betrachtungsweıse uUunNnsSeTeS Verstandes ber die heılıgen Schrıiften.

Du hast schön erklärt.
Wenn das Fleıisch des Logos, das ıhm ın unaussprechlicher Vereinigung

verbunden ist, nıcht das seıne ıst, W1e ann ann als lebenspendend
angesehen werden, enn Sagt doch Ich bın das lebendige Brot, das
VO Hımmel herabgekommen ist und der Welt das Leben g1bt Wer VO  w

dıesem Tot 1ßt, wırd leben In Kwigkeıt. Das Brot aber, das ıch gebe, ist,
meın Fleisch für das Leben der Welt »153 Ist aber das Fleisch das Fleıisch
elnNnes VOL ıhm verschıedenen Sohnes, der durch Verbindung, (inade un:
Adoption Sohn wurde, W1€e konnte das Fleisch Jals meın Kıgen-
tum » bezeıchnen, CL, der nıcht das Lügen kennt®

Wıe ann der Welt das Leben geben, WenNnn das FKleisch elInNes anderen
und nıcht das | Fleisch] des Lebens, des ortes (z+0ttes ist Von ıhm
Sagt Johannes Wır wıssen aber, daß der Sohn (+ottes gekommen ist und
uUuNnS dıe KErkenntnis gegeben hat, ıhn erkennen. Und WIT sınd In seinem
wahren Sohn Jesus Christus Kr ist wahrhaft ott und ew1ges Leben »154

Mır scheınt, S1e werden ? GEe1 SaNzZz deutlich VO  w ıhm gesagt
152 Vgl 798 Die Übersetzung Dillmans dieses Satzes lautet iıdem ere dieimus, 110  -

exacte idem.
153 Joh 6‚ 51
154 LJoh. 5)
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worden Wenn ıhr das FKleısch des Menschensohnes nıcht esse und se1n
Blut nıcht trınket, ist das en nıcht 1ın euch »155. Wır sınd nıcht der An-
sicht E sagen), diıeses Fleısch 4E1 das des göttlıchen Logos S1e
sondern das des durch Verbindung gewordenen Sohnes.

Wohıiın verlegen 941e das große und hehre (+eheimnıs der Inkarnatıon,
s1e, dıe dıe Selbstentäußerung und Selbsterniedrigung des göttlichen Logos
auflösen, der, während ıIn der (Jestalt und (Heichheit Se1INEeSs Vaters WAaTr,

unsertwegen Knechtsgestalt annahm, sıch uns verähnlichte und unseTeENM

Fleisch un Iut teılnahm und das (+eheimnıs Se1NeTr Menschwerdung
der Sah2Zch Welt zugute kommen heß; enn erlöste uns dadurch, daß

allen Menschen erschıen, den ın den Hımmeln und auf rden, W1e Z
schrıeben STE

Wenn S1e a 180 behaupten, 4E1 nıcht der Eingeborene ın ge1NeT (Aottheıt
un Menschheıt, der Sag% Das Brot, das iıch euch geben werde, ist, meın
FKleisch für das Leben der Welt »157, sondern daß eın anderer für sıch
bestehender Sohn sel, den 1Nal glaube, ann hat UuNS nıcht ott erlöst,
w1e geschrıieben steht, sondern eıner VO  > uUuNnsS hat uns erlöst ; auch lebten
WIT nıcht VO der Vergänglichkeit auf ıIn Gott, VO  - der ZU Leben er-

wecken kann, sondern durch eınen, der 1n der Vergänglichkeit ist, der
durch (inade mıt unNns ist, lebten WIT auf. Wenn aber wahr ist, daß das
Wort Fleısch wurde158, Ww1e geschrıeben steht, und auf der rde erschıen
und mıt den Menschen gewandelt 1st159 und dıe Knechtsgestalt alg se1INn
eıgen ansah, ann Menschensohn genannt werden.

Wenn S1e sich darüber aufregen, sind das ungebildete Häretiker. Denn
se1InN Fleisch dürfte ohl nıcht lebenspendend TJEWESCH se1n, WE der

Lebensspender nıcht als se1n e1gen betrachtet Ks wurde lebenspen-
dend dadurch, daß dıe Kraft des ortes bereicherte. Das aber ist nıcht
verwunderlıch, WeNnnNn wahr ist, daß, nachdem Kısen mıt Feuer

mengekommen ıst, geschieht, WwW1€e ich bereıts erklärte, daß erwärmt,
doch VO  a se1lner atbUur AaUusS Ialt ist, indem ge1Ne Il des FKeuers| abur

das ıhm Nahgekommene bereıichert und alg se1n eigen ansıeht, WwW1€e sollte
der göttlıche Logos nıcht ge1N e1genes Fleisch bereichern, indem mıt
selnem Fleisch selıne lebenspendende Kraft verbındet und ohne Ver-

mischung und Verwandlung als se1ın Kıgentum ansıeht.
Dann ist der (Haube richtig, daß der eıgene Le1b des AUS dem

155 Joh 6,
156 Vgl Eph 1,
157 Joh Ö,
158 Joh 1’
159 Vgl Bar. 37
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ater stammenden Logos ist und ZWarLl der mıt e]lner vernünftigen Seele
beseelte Leıb, glauben WIT VO ıhm

(+anz gew1ß ! Wenn WIT wıirkliıch gemäß der rechten. iırrtumslosen
Glaubensauffassung sprechen un! den echten (}+Hauben hıeben, ındem
WIT der Spur der heılıgen Väter folgen, ann weıchen WIT nıcht VO rechten
Weg und VON der könıgliıchen Straße ab, da, WIT uns nıcht auf dıe leeren
Fabeln der Häretiker einlassen. Wır wollen uns aber vielmehr auferbauen
lassen auf ıhm, em Fundament, auf Chrıstus, e1n anderes undament
annn nıemand legen als das, W as |schon gelegt| ıst » W1e der welse und
wıirklıch welse Lehrer der Bauleute un Verwalter des (+e heimn1sses Paulus
schreıbt160. Wır glauben ]edenfalls NUN, daß Nur eınen Sohn Gottvaters
g1ıbt und WIT glauben, daß Herr Jesus Christus eıINe Person ist, C
der als 0208 AUS Gottvater geboren wurde der Gottheit ach VOL aller
Welt und VOT a ller Zeıt und der ın der KEndzeıt als derselbe dem Fleische
ach AUS e1INer Frau geboren wurde. Ihm schreıben WIT das (öttliche und
un das Menschliche Z  9 ıhm auch (Üeburt AUS der TAau und dıe Leıden
des Kreuzes, enn alles, Was seinem Fleische zukommt, macht siıch
selbst e1gen, während In selner göttlıchen Natur leıdenslos ist,

« Und beugt sıch VOTL ıhm Jedes Knıle un jede unge bekennt, daß
der Herr Jesus Christus In der Herrlichkeit (z0ttes des Vaters ist »161.
Amen. 162

Zur Datierung des Qerlos
Da gerade In etzter Zeıt der äthıopısche (erlos, dıe damıt verbundenen

Datierungs- un Übersetzungsprobleme und auch dıe KFrage ach den
Anfängen des äthıopıschen Monophysıtismus Interesse haben,
mOögen dem bereıts 1ın der Kınleitung dieser Arbeıt un:! anderer Stelle1
Gesagten och ein1ge Überlegungen hinzugefügt bzw qAie bısherıgen Krgeb-
n]ısSSe präzısiert werden.

160 1Kor. 35 11
161 Vgl hıl 2} 1LO£.
162 Amen, Amen So Se1 CS, qgEe1 Der Nachsatz VO.  - Ms lautet Vollendet

ist; mıiıt der Hilfe Gottes die Glaubensdarlegung, die der heilige Cyriull, der Patriarch VO.  - lex-
andriıen vorgetragen hat, Seine Bitte un se1n egen mOöge immerdar mıt uULns Se1N. Amen.
Der Nachsatz VO Ms. lautet Vollendet ist mıt der Hılfe (+ottes dıe Disputation des großen
un!: hehren Lehrers unter den Würdenträgern, des heiligen Cyrill, mıt Palladius über den
rechten Glauben U: Herrn Jesus Christus.

Weischer, IDie chrıstologische Terminologıe Ades Uyrull DON Alexandrıen vm Äthio-
yıschen Hoenerbach Hrsg.), Der Orient In der Forschung. Festschrift für tto S ples
ZU. April 1966 (Wiesbaden
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Wenden WIT uns zunächst der Zusammenstellung der Qerlossammlung
Wıe bereıts (zu1d1 und Laıttmann erklären?, bekam dıe

Sammlung den Namen ‘Qerlos’ VO  S den einleıtenden Schrıiften des Cyrill
VO  s Alexandrıen, dıe auch den ogrößten Teıl der Sammlung ausmachen.
Der ( JEerlos Täg antınestorlanıschen Charakter und r V Cyrills Kampf
mıt Nestorius geprägt. uch d1e Homilıen der anderen ater bezıiehen
sıch direkt oder indırekt auf das Konzıl VOI Kphesus (431) un dıe daran
anschließenden Kontroversen. Kıs handelt sich also, w1e auch VO  - anderer
Seıte festgestellt?, eine weıtere Collectio0 ZU ephesinıschen Konzıl,
selbst WeNlN VO  w allen Homiilien un Stücken cht dıe griechısche Vorlage
erhalten ist oder S1e nıcht 1ın ıe Konzılsakten aufgenommen wurden. In
diesem Zusammenhang bıldet der Teıl des (Jerlos, dıe Traktate un
Homihen bıs ZU Briefwechsel Cyralls mıt Johannes VO  an Antiochlen eiNn-
schlıeßlıch, eın Problem4.

Kınen Sonderftfall bılden allerdings 1eTr Homiulien des Teıjles des ( Jerlos
Ks handelt sich c1e Homuilıen des KEpıphanıus VO  s Salamıs auf Uypern,
des Severlan VO  e (+abala und des Wundertäters GTregOT, VOIL denen TEL
ber das Mysterium der Trinität handeln. Dıe Autoren längst VOTLT

dem Konzıil verstorben, galten aber als große theologısche Autorıitäten.
KEpıphanıus (T 403) eıne bedeutende Rolle In den christolog1schen
Kontroversen den Apollinarısmus gespielt un War selhst, ZUL Beıle-
guh$g des Konflıktes 7zwıschen Paulinus und Vıtalıs ach Antiochıjen gekom-
men? uch Sever1an VO  s (+abala ( 408) War eıne der Autorıtäten, auf dıe
sıch Cyrall berief®. Der polemische Kampf Severlans richtete siıch besonders

die arlıanısche Trinıtätslehre un dıe Pneumatomachen. Severlıan
hıelt sıch In der Christologıie das athanasıanısche AOyos-0ap& Schema,

nenn Marıa ohne weıteres OeoToKos?;: schon alleın deswegen wırd ıhn

Cyrıill zıtiert haben uch Gregor Thaumaturgos ( 270) WarLr eıne
Autorıtät, auf dıe Na  w} sıch 1immer schon SCLILN berıief, der 11a  - a ber 1MmM Laufe
der Zeıt viıele unechte Stücke unterschob. Aus den angeführten (}ründen
ist das Vorhandenseın diıeser Homihen 1 erlos rechtfertigen.

Rodınson führt aber ıIn qe1nNer ausgezeıchneten Arbeıt L’homälıe
ET I fo1 la triınıte de Severien de (}+abala »® eın weıteres Argument für

516ı Storıa, 17 f 9 ET em an Geschichte dAer äthroprıschen TAtteratur Geschichte
der christlichen Inıtteraturen des Orients Leipzıg 1907 203

Altheim un! Stiehl, Ie Araber vn der en Welt IL1 (Berlin 44()
die Stücke 1-IS:;: vgl Einleitung 51 131 un Nachtrag

Lietzmann, Amollhnarıs DON Laodıcea N SPINE Schule (Tübingen 1904
Vgl Prosph. a rcp. 76, 1216 B/Acta Concıliıorum @cumen1corum, ed. Schwartz

(Berlin-Leipzig 1927-44) I’ 1, 67, (Abkürzung ACO)
ın der c‘homilıa de legislatione’ 56, 409 un 410

A.a.0O., vgl Kınleitung OrChr 51 1967) 135; Anmerkung
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dıe Kxıstenz der Homilıen 1m Qerlos Der Kampf der äthıopıschen
Kırche mıt den Arıanern In Südarabıen?. Selbst wWenn dıie aktıve 1ss1on
Theophiıl’s unter Constantius 14 bereıts eın Jahrhundert vErgahsech War
dürfte alleın dıe Kxıstenz eıner arlanıschen Nachbarkirche für dıe ÄAthiopier
(Arund ZUT theologischen Auseinandersetzung gEWESECN SeIN. Außer-
dem dıe äthıopıische Kırche fortwährend 1m Laufe ihrer Geschichte
mıt starken Jüdıschen und arlanıschen Strömungen kämpfen. Wendt
hat das auch für das 15 Jahrhundert den arlanıschen Stephanıten
nachgewl1esen!®,

Im Teıl des erlos steht auch dıe christolog1sch-marıiologische Homilie
des Proklus VO Cyzıcus, des späteren Patrıarchen VO  a Konstantinopel.
Sıe taucht bereıts In den oriechıischen Konzılsakten auf11, obwohl Proklus
uns nıcht In den Teilnehmerlhsten des Konzıls begegnet. Proklus stand
SahZ auf dem Boden der cyrillıschen Theologıe. Schon VOT dem Konzıl
VON Kphesus 1ım Jahre 4929 ın dıeser Homiulıie den OeotTokKos - Tıtel
ıIn Anwesenheıt VO  - Nestorius verteidigt!2. Ks schlıeßen sıch dıe
7Wel Melchisedech-Homulien Cyrills, deren griechısche Vorlage nıcht e_

halten ist, Kuringer SELZ sıch jedoch 1m Hınblick auf dıe Melchisedech-
Perıkopen 1mM zweıten Buch der cyrillischen Glaphyra 1n (+enesim »
69, 109 D) für deren Echtheıit eın 13 Ks folgt och Diıie Ansıcht elNes
alten. gesetzeskundıgen Mannes ber Melchıisedech », dıe vielleicht VO

Redaktor der SahNZch Sammlung stammt oder erst später angefügt wurde,
W as VO  w den sıch daran anschließenden Nachrıchten ber dıe 318 Recht-
gläubıgen des Konzıls VO  a Nızäa 329) un das nızänısche Symbol, welches
unmıttelbar 1n eıne Verurteilung verschlıedener Häresıen übergeht, ANDE-
NOININEN werden mu Das nızänısche Symbol War auch dıe grundlegende
(Haubensformel für das Konzil VO  - Kphesus SEWESCN un: darf somıt als
passender Abschluß des Qerlos angesehen werden. Interessant ist, aller-
dings der häresiologısche Abrıß 1mMm Anschluß daran. ID werden die einzelnen
Irrlehrer un: Synoden genannt und dıe betreffende äres1e uUurz okızzıiert14

Q  Q Ebd 3858 un 305
Die theologıschen Auseinandersetzungen un der äthronpıschen Kırche ZUuUr e1t der Keformen

des Jahrhunderts tti del internazıonale i studi et10p1Cı KRoma aprile
1959 Accademıia Nazionale de1l Lincel Anno GE NVAE 1960, Quaderno (Rom

(besonders 144 /45).
11 ACO } 1, 103-107

Bardenhewer, Geschichte 203 ; [7’berreste der Gegenprediugt des N estorıius her

Loofs, Nestoriana (Halle 1905 3236-341
Übersetzung der Homiulıen des Cyrıllus DON Alexandrıen, Ades Severus DON Synnada und des

T’heodotus vVDO  S Ancyra un Dillmanns « Chrestomathıa Aethropıca » Orientalia 1943)
114{f., Anmerkung

W ır folgen hıer den Qerlos-Fragmenten VO  - Krevan und der Handsehriftft Nr. 4 ‚ Collection
d’Abbadıe, Bibliotheque Nationale Parıs, fol 157
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nNnter ıhnen ArTIıus; das Konzıl VOL Chalzedon (451) welches den trenne
und teıle, der nıcht trennen un aufzuteılen sel, nämlıch den Emmanuel,
Jesus Chrıistus, ott mıt seInem |von ıhm| untrennbaren Leıib; dıe Nesto-
raner und Nestorıius ; Severus VOIL Antiochıijen (Patrıarch VON Antiıochijen
512-518, danach 1n Alexandrıen bıs selInem Tode 1mM Jahre 938 lebend),
VO  - dem WIT heute WI1ssen, daß erst a‚h 292 den ebenfalls 1n Alexandrıen
wohnhaften Julhan VO  F Halıkarnaß ge1nNner Lehre VOIL der Unverwes-
hıchkeıt addapoıa des Leıbes Christ: bekämpfte ;15 Macedonı1us, Paulus
VO.  S Samosata und andere.
Zumeıst ist, dem (Jerlos och eıne ıta Cyrallı » angefügt, den meısten
Handschrıften vorgestellt. Diese ıta ist JahZ sicher erTst 1 ausgehenden
Mıttelalter verfaßt worden., W1€e sıch AUS verschıedenen Indızıen erg1bt.
Ks handelt sich eıne Kompıiulatıon AUuS verschıedenen äthıopischen
Geschichtswerken und Chronıken, die atuch erwähnt werden, das SynNaxXxar
der äthıopıschen Kırche, dıe Chronıiık des Johannes VO  S Nıkıu, dıe Welt-
chronık des Abü Sakir, dıe be1 den ÄAthiopiern sechr belhıebt WaLrL, und dıe

Weltgeschichte des Ägypters Girgis al-Makin 1b al-‘Amid, VON den Athio-
pıern G1yorg1s Walda mıd genannt. Alle Werke wurden eTrst 1 Laufe
des Mittelalters AUS dem Arabıschen übersetzt. Selbst WeLnN diese historıschen
Indızıen für dıe Datıerung der ıta nıcht vorhanden wären, könnte 199078  s

innertextlıche, terminologısche Gründe geltend machen Innerhalb der

Lebensbeschreibung Cyrulls wırd auch uUurz der Inhalt SEe1INeT 1MmM (erlos
vorkommenden Hauptwerke referiert. Dabeı heißt 7 B elner Stelle

AA 5M 1 ©0 DAUAER N-FA-NArk:
un Jehrte, daß der göttliche Og0S eıne atur un eıne Person In

se1INeT Menschwerdung Se1 yL6 Schon anderer Stelle hatten WIT als sıCcheres
Indız für dıe Frühdatıerung theologischer Werke das Nicht-Vorhandenseıin
VOI Termiını aufgestellt, dıe AUS dem Arabıischen kommen1”7, 9180 1eTr der
Termıinus Q& 0 für DUTLS AaAUuSs dem arabıschen —  än  ı (pl VON 6\x„.‚o)
Dıieser Termıinus 10 kommt sSonst 1 ( Jerlos nıcht VOTL. Bevor wır
aber ZUTLC Behandlung der terminologıschen un sprachlıchen Probleme
übergehen, 1eTr nochmals ZU. Problem der Zusammenstellung des ( Jerlos :

Wır gehen 1ın der Annahme nıcht fehl, daß dıe Hauptschriften Cyrills,
dıe Homilıen der Ephesusteilnehmer und der Briefwechsel Cyrulls mıt
Johannes VO  w Antiochıen. der Teıl des (Jerlos, scechon VOL dem Konzıl
VO  - Chalzedon (451) zusammengestellt worden sind un Z W ar aller Wahr-

Altaner Stuiber, Patrologıe, 505
Wir folgen hiıer der 12a Cyrillı' ın der Handschrift Ms Orient. 750 des Britischen useums.

Die Stelle befindet sich aut fol
Vgl Kinleitung OrChr 51 1967) 142 un! Weischer, IDre chrıstologıische WVTer-

mınologre. 735
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scheinlichkeıt ın Alexandrtıen. HKs ist, SONST unerklärlıich, daß auch dıe Homaiulıe
des Juvenalıs VO  u Jerusalem In dıe Sammlung aufgenommen ıst. der auf
dem Konzıil VO  - Kphesus eıne bedeutende Rolle spielte18, atuch aut der
KRäubersynode VO  - Kphesus (449) eın eıfrıger Parteigänger Dioskurs VO  w

Alexandrıen Wal, a bher auf dem Konzıl VO  - Chalzedon ZUT Gegenpartel
überwechselte und VO  - den Alexandrınern fortan q ls Verräter und eESTO-
rlaner gebrandmarkt wurdel1®. Somıit varTe der Teu des ( Jerlos eınNe eIN-
deutige Collectio0 Kphesus Dıie Stücke des Teıles waren Zeugnisse des
orthodoxen Glaubens, dıe AaAUuS anderen Gründen, etLwa des Artianıls-
I1US In Südarabıen, zugefügt wurden, oder eben indırekte Zeugn1sse für
dıe Konzılıen VO  w Nızäa und Kphesus. Der Qerlos, das theologısche
Grundbuch der äthıopıschen Kırche, War das eTrsSte Manuale dieser Art
So ist durchaus verständlıch, WeNnn auch theologısche Trak-
tate erweıtert wurde, dıe nıcht chrıstologıscher Natur SINd. Jedenfalls
ist eım (Jerlos eıne Krweıterungstheorıe nıcht VO  s der and welsen.
Zumıindest dıe Ansıcht ber Melchısedech » und das nızänısche Symbol
mıt dem häresiologıschen Abrıß ann frühestens Mıtte des Jahrhunderts
angefügt se1ln, alleın der Krwähnung des Severus VO  H Antiochlen.
Selbst auch der T el des (Jerlos bereıts ın Alexandrıen der or1ech1-
schen Vorlage angefügt Wwäre, ann das be]l den etzten Stücken keines-
W 6EDS der Kall se1IN. Somıiıt waren S1e ql 'Teıl des (Jerlos bezeichnen.

Dıe Übersetzung des (erlos hängt aller Wahrscheinhchkeıit ach mıt
der Kınwanderung der monophysıtıschen » Mönche RS Agypten un:
Syrıen ach Athiopien Zı  N, dAıe nde des Jahrhunderts
erfolgte?®, Als Übersetzungszeit für den (Jerlos AUuS dem Griechischen 1InNs
Athiopische möchte ich also dıe Zeıt 900, a,1S0 das fruhe Jahrhundert,
dıe 7zweıte ochblüte des aksumıtischen KReıches, ansetzen Vıelleicht ann
Nan ach dem Vorschlag Rodinson’s och etwas hınaufgehen?1,

Daß dıe äthıopısche Übersetzung AUuS dem Griechischen geflossen ist,
hat, bısher eın Athiopist bezweıftelt. HKıs Se1 besonders auf dıe Axıome
verwlesen, dıe Rodıiınson ıIn se1NeT Bearbeıtung der Severlanshomuilie
aufgestellt > WIT könnten se1ne textkrıitischen Krgebnıisse viıele
Belegstellen erweıternd erhärten, da <1e auf den gesamten ( Jerlos ALLZ

wenden sınd Diıie äthıopısche Übersetzung geht auf einen vollständıgeren

AA E 12 1
acht Ihe Rolle Aes orzentalıschen M önchtums Grillmeier nd Bacht Hrsg.,)

Das Konzil VO.:  - (C'halzedon I1 (Würzburg 1955 2441 un: 259
S Äthionien. Ohristliches Reich z»wuwıschen (zestern UNA Morgen

(Wiesbaden 1967 102
Aa 395
Ebd
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und besseren griechıschen Lext Zzurück g IS den heute vorhandenen. Der
Übersetzer g1bt dıe Irrtüuümer des griechıschen Textes, dıe ein1ıgen Stellen
vorkommen, weıter. nımmt einıge Adaptatıonen un! Krweıterungen VOTLT

ZU besseren Verständnis des äthıopıschen Textes, g1bt aber auch oft
eıne Übersetzung, dıe Wort für Wort ach dem Griechischen geht un:
dadurch dem Athiopischen nıcht sınngemäß ist, (+ew1sse Passagen werden
ausgelassen, da S1e schwer übersetzen sSind oder In der Vorlage nıcht
vorhanden Das theologısche Vokabular der damalıgen Zeıit WTr

schr beschränkt. AÄAus den angeführten Punkten ist entnehmen, daß
ıe Übersetzung durch einen Nıchtgriechen vorgenoM1M: wurde un!: eın
sprachlıches Zwischenglied nıcht anzunehmen IsSt zumal da dıe (+ewohnheıt
der Athiopier, Wort für Wort übersetzen ohne Rücksicht auftf dıe Sdyntax
der eigenen Sprache, schon für dıe iruhe Zeıt, bezeugt ist,

(zerade auch ıtazıstısche Verlesungen, dıe VO  - anderer Seıite konstatiert
wurden?3, Z6USECN ON elner oriechıschen Textvorlage. Kuringer hat
1ın der Kınleıtung se1nNerTr Übersetzung der Melchisedech-Homuilien och
darauf hıingewl1esen Diıe vielen Gerundıa, welche dıe oriechischen
Partızıpıen vertreten, und dıe zahlreichen Partıkeln (Konj]unktionen),
dıe griechısche Feinheıiten nachzuahmen bestrebt sind, welsen daraufhın,
daß der oder ıe Übersetzer ıhre Vorlage wıedergeben wollten »24.
Diese ese wırd dadurch unterstrichen. daß unter den Qerlos-Fragmenten
VOI Krevan, dıe INns 14 Jahrhundert gyESETZT werden, auch e1nNn Stück der
Melchisedech-Homilhen vorkommt?25. ort sınd och mehr (GAerundıa A
treffen a ls 1n dem Lext, der VO  u Dıllmann herausgegeben wurde. ber-
haupt tellen dıe (Qerlos-KFragmente den entscheıdenden Aspekt für eıne
Beurteiulung der äthıopıschen Textüberheferung dar Iıie Anzahl der Varı-
anten gegenüber den Jüngeren Handschriften ıst erstaunlich gerng. Jedoch
wırd evıdent, daß Je älter dıe Handschrıiften sınd, desto klarer ıe oriechısche
Textvorlage ZU Vorscheıin omMm

Selbstverständlich ist, der Archetyp des äthıopıschen Textes 1MmM Liaunte
Unver-der Zeıt VO  w Abschreıbern 1er un da leicht verändert worden

ständlıche archaıische Oörter wurden nıcht immer durch Synonyma
etZ und brachten dıe Kopiısten auf Abwege. (}+erundıa wurden mıt der
Zeıt In einfache Perfecta verwandelt, dıe Namensschreibung ach der
AUS arabıschen Übersetzungen überkommenen oTrM emendıert, 1012a  -

denke 1U AANZ7LECE für Alexandrıen. uch einıge wenıge
theologısche Überarbeitungen kommen VO  Z So haben dıe theologıschen

Altheim un! Stiehl, a.a.0) 454
AriaO E:
Eıine Edition dieser ragmente 1mM Auftrag der Leıtung des Matenadaran VO.  - Krevan

ist. vorbereıtet.
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Kontroversen 7zwıschen den Qebato6ce und TawahdowoGce2®
exte bezüglıch der Salbung OChrıistı geht ıhre Spuren hınterlassen. Kıne
arabısche Vorlage für den äthıopıschen Text anzunehmen, ıst, alleın schon
deshalb abzuweısen, da dıe ersten Übersetzungen AUS dem Arabıschen 1InNs
Athiopische, soweıt WIT bısher wıssen, erst. 1M 13 JahrhundertE
1Nen wurden?” und sıch 1mM gesamten erlos praktisch keine Arabısmen
fınden. Die arabısche Nomenklatur, dıe durch Ub erarbeitung hıneinkam,
besagt ın diıesem Zusammenhang nıchts.

Kın weıteres Argument ist AUuUuSs dem Vergleich des ( erlos mıt der patrıstisch-
monophysıtıschen Sammlung Haymanota ’Abaw » ziehen. Das Werk,
dessen arabısche Vorlage L! d‘ etwa das Jahr 1078 entstand,
wurde einem der bedeutendsten patrıstıischen Werke der koptischen
Kırche, obwohl ein Quellenwerk sekundären und tertlären Ursprungs
ist28 K wurde VO  S einem Unbekannten?? AUS bereıts vorhandenen kop-
ıschen Stücken zusammengesetzt. Vıele Stücke, spezıell qAie Fragmente
Gregors des Wundertäters, der Fäpste Julhlius und Felıx, welsen 1n dıe Rıchtung
eıNes apollınarıstischen Florilegs3°, das nıcht NnUur Cyrall, sondern auch
eıner se1NeT Nachfolger, Timotheus Aıluros, In geinen Briefen benutzte.

Die Zeugn1sse, dıe VO  S den Aposteln ber mehr der wenı1ger bekannte
Kırchenlehrer bıs ZU Patrıarchen VOIL Alexandrıen bba Christodou-
los 1050-78 reichen, sınd, spezıell W as den älteren Teıl angeht, orößten
Teıl unecht. Sıe wurden INs Arabısche übersetzt und fanden erTST, unter der
Reglerung des Galawdewos 1540-59) ıhren Weg 1INs Athiopische21, ieses
umfangreiche patrıstische Florıleg ist, ZU 7Zweck der Darstellung der

monophysıtischen » Te abgefaßt. Für dıe Qerlos-Untersuchung ergeben
sıch interessante Konsequenzen, da 1mM Häaymanota ’Abaw » auch einıge
Auszüge cyriıllıscher Schriften vorhegen. Ihre Zusammensetzung ist gänzlıch
anderer Art als dıe des Qerlos, außerdem handelt sıch dabeı immer 1Ur

kurze Auszüge??, Ks sınd Y auch Auszüge AUuS Texten darunter, die
1M Qerlos vorkommen. eın Stück AUuS dem Dıalog Daß OChrıstus Kıner
ist ». AUS dem Prosphoneticus Kalser T’heodosıius I1 und A UuS dem VBrief

26 Zu den theologischen Kontroversen die Salbung Christi, die unter Kalser Susneyos
1607-32 ausgelöst wurden, vgl Gu1d1, La chriesa abıssına Oriente Moderno 1922-23)
187-189:; Hammerschmidt, a.a.0 114 un: Marıo da Abiy-Addı , a.a.0

D' Lıittman, ({eschichte, 204
raf (Aeschichte der christlichen arabıschen Interatur H; Studi EsST1 133 (Vatikanstadt

1947 321 ff.
Ebd. 3092
Vgl Uatalogue Aes MmMAanNuSCTLES eNomens (gheez amharıque Ae In Biıblıo-

theque Natıonale (Parıs 1877 108 ; 112 Vgl uch Lietzmann, na.a.0 Ul f)
31 Guidi, Stor1ıa, 7 Lıttmann, (zeschichte, 215

otenberg, a.a.0 118
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Cyriulls Johannes VO  e Antıiochien. Was raf bereıts VO arabıschen
Text feststellte, bestätiıgen 1U auch dıe äthıopıschen Stücke Die ber-
setzung ist meıstens eıne Paraphrase des griechischen Textes. Das gılt
besonders VO  — dem Auszug AUS dem Dıialog33, Der äthıopısche Text des
(erlos un! des Haymanota '’Abaw » sınd grundlegend verschıeden. Man
ann dıe Argumentatıon aum wıedererkennen. Das Stück AUS dem Brıef
Cyrills Johannes ist 1mM Vergleich mıt dem griechıschen VText eiN1ger-
maßen entsprechend, fehlt aber In demselben Brıef, der auch 1m Qerlos
vorhegt. Auf eıne Gegenüberstellung soll ]1eTr verzichtet werden,
da S1e das Ergebnis nıcht präzısıeren würde. Eın weıteres innertextliches
Argument ist dıe christologısche Terminologıe des (JEerlos, dıe auch In wesent-
lıchen Punkten VO Häaymanota ’Abaw » dıfferiert, W1e WIT bereıts dar-
stellten34. Die termınologısche rage führt auch 1Ns Zentrum der rage ach
der monophysıtıschen » Grundlegung der äthıopıschen Christologie.

Die Grundlage der Abspaltung der Monophysıten » VO  S der Reıichs-
kırche ach dem Konzıl VO  - Chalzedon ist In der Verschiıedenheıt der
alexandrınıschen und antıochenıschen Theologenschulen sehen. Der
koptische Monophysıtıismus Wr zunächst eıne Opposiıtionsbewegung
Chalzedon, dıe VO  — Dioskur VO  S Alexandrıen und den ägyptischen Mön-
chen inszenıert wurde. Außerdem WTr dıe Argumentatıon der griechischen,
reichskirchlichen Theologıe Sal nıcht richtıg verstanden worden. Man
WarTr durch das cyrillısche Schrıfttum bereıts sehr 1n antınestorlanısche
Denkschemata eingefahren, daß eıne atarke etonung VO  > den ZWel Naturen
In OChristus VO den och 1mM Ohr lıegenden Disputationen Nestorius
zumındest eınen atark nestorlianıschen Beigeschmack en mußte ach
den Arbeıten VO  — Lebon hat siıch dıe heutıge Beurteiulung des Mono-
physıtısmus grundlegend gewandelt?5, uch dıe unmıiıttelbaren Nachfolger
Cyraılls auf dem Thron des hl. Markus sınd nıcht ber dıe cyrillısche OChrısto-
Jogı1e hinausgegangen. Das hat, on auch spezıell beı Timotheus Aıluros,
Patrıarch VOoNn Alexandrıen VO  - a=CH, festgestellt36. uch VO  S elıner e1ln-
seıtıgen etonung der ‘U‚LQ‚ UVvOLS ist keiıne Spur. Im (G{runde handelt siıch

hıstorısche un! VOL allem terminologısche Mißverständnısse.
uch 1MmM ( Jerlos ann VO  > eıner Umformung oder monophysıtıschen

Verfärbung keine ede se1N. Wenn auch dıe äthıopısche Hassung nıcht

Vgl den ext; auf Seite K
Kınleitung OrChr 51 142

Lebon, A utour du de 208C0OTE d’ Alexandrıe Lie Museon 59 1946) L La

chrıstologie da monNODhyYysıSME Syrıen Grillmeijer un: aCc rsSg.), Das Konzıil VO.  —

Chalkedon (Würzburg 1951) 425-580:; Le monoDhysısme severıen (Löwen 1909
La chrıstologre de T’imothee Elure d’amnres les SOUTCES 8SYTLAQUES ınedıtes Revue d’Histoire

Kcclesiastique 1908) 677-702
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immer exakt dıe oriechische Vorlage wıederg1bt und der Übersetzer den
Text etwas äthıopısche Verhältnıisse anpaßt3”, handelt sıch doch
nıcht 16g inhaltliıche theologısche Veränderungen. EKEs ist nıcht eıne eiNZIge
tendenzıöse KEntstellung 1mM monophysıtıschen Innn festzustellen. ber
den cyrillischen Physıs-Begrıiff wurde oben scechon gesprochen. Nur zweımal
kommt dıe bekannte Formel BUABU:
”] 1M äthıopıschen erlos VOT Be1l den viıelen dyophysıtıschen
Formeln, dıe 1mM (Jerlos vorkommen, ist nıcht e1ın eINZISES Mal eıne Verän-
derung bemerken. In diesem /Zusammenhang ıst auch dıe bereıts erwähnte
Armut brauchbaren Begriıffen 1ın der Chrıistologıe der aksumıtischen
Periode VON Bedeutung. Keın Termminus War W1e qe1lne griechische Knt-
sprechung durch Jahrhundertelange Diskussion abgeklärt.

usammenfassend ist ber dıe 1M erlos vorgetragene Christologie
bemerken, daß sıch ]1er dıe unveränderte, ursprünglıche cyrillısche
Auffassung handelt IDie frühe äthıopısche Chrıistologıe ist also nıcht q ls
monophysıtisch bezeiıchnen. sondern entspricht durchaus der 1ın (Ohal:
zedon definiıerten ehre, selbhst WeNn das Konzıl VO  m Chalzedon 1mM äTe-
s1ıologıschen Abrıß des ( Jerlos AUuS verständlıchen terminologischen Gründen
q Is nestorlianısch bezeiıchnet. wırd. ıe äthıopısche Kırche ist In ıhrer Lehre
a‚hber nıcht q ls antıchalzedoniısch, sondern vielmehr a‚ Is achalzedonısch

bezeichnen. |ieses Krgebnıs dürfte d1e 1n Jüngster Zeit erlangten Wor-
schungsergebniısse her dıe Theologıe der orientalıschen Kırchen erweıtern,
W1e auch Hammerschmidt erklärt Die HNEeUeTEN Forschungsergebnisse
haben gezelgt, daß sıch hınter den anscheinend monophysıtıschen Kormeln
eıne 1M wesentlıchen orthodoxe, der reichskirchlichen TEe NtSpre-
chende Auffassung ber die Menschheıt, OChrıist1 verbirgt, eıne Auffassung,
dıe sıch 1mMm (+e1st und ın der FKormel des Kyrıllos VON Alexandrıen bewegt.
Daher spricht 1800278  - heute 1ın diıesem Zusammenhang VON eiInem bloßen
Verbal-Monophysıtismus. Wenn 1es schon VO  - der ausgereıften hellen1s-
tısch-syrıschen Theologıie gilt, U1l wıevıel mehr ETST VO  - der damals ın
ıhren Anfängen steckenden aksumıtıischen. Man ann auch nıcht den Kın-
wand erheben, dıie äthıopısche Kırchenlehre der aksumıtıischen Zeıt Se1
doch kräftig NO  S syrıschen Mıssıonaren entwıckelt worden, ennn gerade
durch A1e Umsetzung eıner rTemden Terminologie In das dafür nıcht VOL-

bereıtete (+e‘ez wurden ja Unklarheıten un!: Unsıcherheıiten geradezu
gefördert »?®, AIl das ze1ıgt dA1e SallZe Tragweıte un! Problematık, dıe mıt

S Vgl Rodinson, m.a 301
358 Im Prosph. a rcS. als Athanasıus-Zıtat Un 1mM Dialog (vgl OrChr 51 1967) 171 un

achtrag 9)
Hammerschmidt, Äthiopien, 110
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der Übernahme derartıger Begrıffe A UuS eiınem sprachlıchen und kulturellen
Bereich 1n einen anderen verbunden Ist; 1E macht zugleich aber auch
deutlıch, daß das Pauschalurteıl, dıe äthıopısche Kırche SEe1 monophysı-
tısch, unhaltbar ist; »40

Nachträge und Korrekturen ZUIL ersten 'le1l des 1aloges Iın OrChr DE
1967 130-1585

A) Nachträge
Bel der Inhaltsangabe der Qerloshandschriften auf 131 ist, ın Zeile nach der Homaiilıie
des Theodotus VO.  > Ancyra 1n (Aalatien este des Kvangelısten Johannes einzufügen
Homiilie des Cyrill FKeste des Kvangelisten Johannes, In Zeile D nach der zweıten Homiilie
Cyrills über Melchisedech Ansıcht eines alten, gesetzeskundigen Mannes über Melchisedech
Zu den auf den Seiten 132 aufgeführten Handschriften sind och folgende hinzuzufügen
In London, British Museum Add 200 (vgl. Dılimann, (/atalogus (odıcum Manı
scrıntorum Orzentalivum qur un Museo Brıitannico ASsSservantur Pars MI (odices AethroDıcOos
complectens London 1847 f)) Leningrad, Asiatisches Museum (lodex Korilander (vgl

JTuraev, a.a.0 62) un! ın Addıis Abeba, Nationalbibliothek (vgl. Altheiım und Stiehl,
a.a.0 LEL 441 ; k 363) Zu den VO. Turaev beschriebenen Qerlos-Fragmenten 1n
m1lacın ist; 1U bemerken, daß dieselben nicht mehr In Ejmiacin sınd, sondern Jetz 1M
Matenadaran Krevan aufbewahrt werden Nr 685 früher Sı  —<  miacin Nr 807)
und Nr. 947 (= früher Ejmiacin Nr. 919), vgl.0. Eganjan-AA. Zejtunjan P, Antabjan,
Katalog rukopise) Matenadarana ımen Mastoca, tom (Institut drevnich rukopise] imen1ı
astoca « Matenadaran » prı Sovete Ministrov Armjansko] SSR, Krevan 1965 NrT. 685
Spalte 381 K Nr. 947 Spalte 444 ; hne weıtere Beschreibungen der KFragmente.
Zu dem 142, D angeführten Beispiel ist; ergänzend noch bemerken, da ß dıe

exegetischen Schriften des Chrysostomus, denen dıe H omiilıie ZU Hebräerbrief zählt,
TST, se1t, Anfang des A UuS der 1M 113 entstandenen arabischen ersion In; Athio
pische übersetzt wurden : vgl
Zu der Übersetzung der 'ermını un! O]“ (vgl. 143, Z f.) ist noch

erganzen, daß der Termmus P“ ebenso WwW1e 1mMm Sınne VO.  - “natura
humana'’ übersetzt werden kann. So ist vielleicht den folgenden Stellen die Übersetzung
‘Inkarnation’ durch “menschlıiche Natur’ ersetzen 156, 1 157, 2  9 S.‘160,2  P 14O;
Zur Anmerkung autf den Seiten 174 noch folgende Überlegungen ach der VO  S MIr
übersehenen Anmerkung bei Grillmeier, Die theologısche und sprachlıche Or
reitung der chrıstologischen FWormel DON (Ohalkedon Grillmeier un! Bacht rsg.),
Das Konzıil VO.  - halkedon (Würzburg 1951 170 ist der Textpassus ODDE  € LO TpOS NILÖV
WWOAOYNTO UOLS TETANKWÄLEVOU KL EvnvOpwWTNKOTOS des Dialoges 1ın der Ausgabe der

7 9 1292 D? falsch un L1LUT: der VON S.P. CUyrulbrı archıempiscopr Alexandrın.
De rectia fıde ad Immeratorem..., Oxonu SEL W 366 herausgegebene ext, richtig EL
Ö MLa mPOS NLÖV WWOAOYNTO DUOLS ULOU TETANKW{LEVOU KL EvnNvOpwWTNKOTOS. Damit entfällt
meıne geäußer te Vermutung, 1M äthiopischen ext eıne eventuelle nachchalzedonensische
Textveränderung anzunehmen, da der äthiopische ext vollkommen mıt dem Pusey- Lext

Ebd FE
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übereinstimmt. Es handelt sich hier Iso umn ıne weıtere Belegstelle für die berühmte C
rillische Formel BUABU: : 110 /L DUgıs TOU

EOU A  OYOoU TETANKWLEVN- Die Übersetzung VO.  - JASB miıt ‘Person‘’ bleibt ‚ber auf Grund
der terminologischen Überlegungen in der Kınleitung bestehen. Ks steht ber 1U fest,
daß ın den autf Cyrill zurückgehenden Haupttraktaten des Qerlos keine tendenz1öse Enstellung
monophysitischen Inhaltes vorkommt. Außerdem wıird cdieser wichtigen Stelle wieder

sichtbar, daß der äthiopische ext auf ıne bessere griechische Vorlage zurückgeht, als
In der vorliegt.

B) Korrekturen
130, Anm Die ufl der ‚Patrologie’ erschien 1966.
132, Anm usey Sta usey, ebenso 135, 23)
135, Anm 25 Convegno SDa Convengo.
141, Tababt STa Tabat.
145, Cyrill S5Da Cyprillus ; EKs gibt durchaus keinen,...
149, ihrer STa ihren.
150, erniedrigte SDa; erniedrigt ; Q einem SDa; einen.

151, D nıcht S5Da nıichts.
154, geborene STa gebotene.
157, 33 WE S5Da dem
164, 1m Sohne (nach ABP) SDa 1mM Sinne.O OD CD ODBB R RR 170, Anm. Die Stellenangaben mussen richtig lauten vgl Prosph. a LCcS. &. 76,
E und C 7 > 240)

175, Anm EBB SDa; OE AA
179, ‘indem das blieb’ S5Da ‚In dem das blieb‘’.
183, 18 ‘“Christus genannt’ STa ChristusDr O: U O 185, "wenn ihr ber nicht mich glaubt, glaubt wenigstens...’

Zn den ‘Kyriıllana’ Altheım’s und Stiehl’s 1ın ıe Araber 1n der
Alten Welt 114 (Berlın 1966 6-5 und (Berlın 1967 363-491 ; 0-9

Den Autoren kommt das große Verdienst Z eıinen eil einer weıteren Qerlos-Handschrift
1ın eiıner hervorragenden Reproduktion der Öffentlichkeit zugänglich gemacht haben. Ks
handelt sich ıne Qerlos-Handschrift der National Library Addıis Abeba. Die Autoren

geben dazu ıne Übersetzung (Bd I 363-485) und vorangehende 11L1, und anschlie-
Bende (Bd E 486-91) Überlegungen. Ihre Hauptthesen sind Die unmittelbare Vorlage
des äthiopischen Textes gEe1 ıne arabische ersion JEWESCH, cdıe Übersetzung 1N:; Äthiopische
Q3€e1 In der Hälfte des vorgenomMMA| worden, der erlos QEe1 ursprüngliıch ıIn Konso-
nantenschrift aufgeschrieben worden und weıtere Folgerungen für die Geschichte der athıo-

pischen Schrift un! für den monophysitischen harakter der Missıonierung Aksums.

hne auf alle Punkte eingehen wollen, hıer einıge grundsätzliche Bemerkungen Ks ist

entwafififnend sehen, welch ungeheure Folgerungen cdie Autoren A UuS eıner einzigen and-
schrift ziehen, dıe keinesfalls über das hinauifgeht. Kür che Annahme einer arabischen

Vorlage des äthiopischen Textes genugen den Autoren die arabische Namensschreibung (z.B
AO” AANZ7ECL der Namensverschreibungen, che mıiıt eiıner arabischen Vorlage erklärt
werden können. Dazu ist M, daß die Abschreiber ZU gleichen Zeit neben dem Qerlos
andere theologische Werke abschrieben nnd die Namen jeweils nach dem neusten Stand 1N6eIN-

dierten. asuren 1ın den Hss zeıgen, daß bestimmte Namen un! uch alte Öörter oft sechon

unbekannt So beim Bsp. der Autoren (L, 4: MapreMos Was ın (Markion)
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verschrieben ist, In anderen Hss steht; dafür wahrscheinlich als der Name des
alsers aufgefaßt, der 450 das Konzil VO  - Chalzedon einberief. Die Krklärung der Autoren ist,
somıit hinfällig. hY mıiıt Perfekt kommt Z WarLr häufig ıIn Texten VOT, die A uUus dem Arabischen
übersetzt wurden (vgl. 863 ß) Diese Korm kommt ber 1mM gesamten erlos außerst selten VOT

und ist; damıt kein hinreichendes Argument für eine arabıische Vorla gC Die Autoren führen
uch den A rabismus ANn ( (1IV;; 490 ; fol 21 \ Inks 17) &. verschweigen ber dieselbe
Schriftstelle (2Kor 47 5), die den Arabismus nıcht hat; (fol B7 rechts ACA
A AA ANCH-T:N APAN Ks handelt sich Iso ent-

weder ıne Verschreibung AaAuUuSs (} der 1Ne der vielen arabischen V arlanten, die durch
mehrfache Überarbeitung ın den Bibeltext,; hineingeflossen sind. uch die anderen AaUus dem
Zusammenhang gerissenen Stellen, die die Autoren geltend machen, könnten leicht entkräftet
werden.

Man wundert sich doch, daß der Qerlos ‚TOUZ aller Varianten ıne konstante inneräthio-
pische Textüberlieferung (vgl Einleitung e  ); wenıg Überarbeitungen aufweist un!

nahe die heute vorhandenen griechischen extie heranreicht. Andere Stücke der äathio-
pischen Kirchenliteratur haben ıne gahz andere Überlieferungsgeschichte (vgl Wendt,
a.a.0 138) Außerdem kann der heutige griechische ext nıcht die Norm für den äthiopischen
ext se1in, sondern der auf eıinen Jahrhunderte alteren griechischen ext zurückgehende
äthiopische 'ext ist. Norm für den griechischen (E Cerulli, Brief VO 21.9.1965). Zugegeben,
daß einıgen Stellen, der äthiopische ext verderbt ist, 11A1 eventuell den griechischen
ext ZU. Vergleich heranziehen kann. Der archaische Sprachcharakter des Qerlos, der VO.  -

dem jedes späteren äthiopischen Literaturwerkes differiert, ber mıt den Werken der aksu-
mitischen Periode vieles gemeinsam hat, dıe Feststellung griechischer Syntax auf Schritt
un! TTrı sind nıcht wegzudiskutieren. All dıe VO.  - Cerulli, Dıllmann, Kuringer und
zuletzt VO.  > Rodinson un uns gemachten Beobachtungen innertextlicher, sprachlicher un!
terminologischer Art; können schwerlich durch die oberflächlich ausgewählten Beispiele der
Autoren entkräftet werden.

Die Autoren mussen cie Übersetzung des Qerlos natürlich Spät ansetzen ihrer
bekanntlich falschen “Ezänäa-Datierung. Eın Irrtum oMmMmM selten allein ' In diesem Zusammen-
hang uch cdie These VO  w der ursprünglichen Konsonantenschrift des Qerlos, deren Beweis
Vokalveränderungen un Veränderungen grammatischer Art der VO  - den Autoren benützten
Handschrift gegenüber dem griechischen ext der ACO SCZOSCH werden (LIL, 4477£. ; $
Daß dhiese Arbeitsmethode falsch ist, wurde ben dargestellt. Daß ber Vokalveränderungen 1mM
Laufe der Texttradition vorkommen, ist, ıne ekannte Tatsache un! lıegt grundsätzlich iın
der äthiopischen Schrift begründet. Die Folgerungen, die 1eTr bezüglich der (Geschichte der
äthiopischen Schrift SCZOSECNH werden, sind voreilig un! welsen autf mangelndes Hss. Studium
der Autoren hin, WI1e denn uch manche alsche Lesung der VO den Autoren enutzten Hs
ohl hierin ihren Grund hat. Das hätte sich vermeıiden lassen, WEeEeNnN 112  > uch 11U. EINE weıtere
Hs hinzugezogen HKur alsche Lesungen 1Ur folgende Beispiele fol 14r iınks, x

deutlich lesen und 1mMm Irrtum' ; dıe Autoren lesen 4.00, Anm mıt ihrem
Stamm un! machen die Textkorrektur VO. fälschlich gelesenen ‘banegadö’ 1n ‘ba-nagadömü .

fol. 14r echts, mMu. als gelesen un! übersetzt werden, da VO

den Doketen die ede ist.
tol 14v links deutlich als MD (B lesen.

fol 14v rechts, 403 un Anm auf das alsche erb zurückgeführt NC nıcht
VO Saraya, sondern VO.  S sSeraya 263)

fol. links, 459 und Anm falsch gelesen un! demnach alsche Textkorrektur
VorgenommMen. EKs heißt nıicht nega 1, sondern zenga € 1055
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tol. links, 16 368 un Anm Die Autoren "sehdatät nıcht bezeugt, vgl 132

dahasa, sahasa un 1114 dahada’. ist einfach als lesen, VO.  -

” 234) Sollten cdije Autoren Dillmann’s äthiopisches Lexikon nıcht benützen können ?
Dieselbe Methode, den ext korrigleren, 1112A11 ihn nıcht lesen oder verstehen kann, be.

gegnet uUulls 1U  - 1n der VO  H grammatischen Fehlern, falschen Bezügen un theologischen Abstru-
ıtaten strotzenden Übersetzung. Daß che Autoren nıcht ıe Vorraussetzungen ZUT Edition eINes

theologischen Textes haben vorgeben, ıst; verständlich, ber uch der In } 3063 ausge-
sprochene Anspruch Die deutsche Übersetzung erheht; keinen anderen Anspruch als den, sich
dem äthiopischen ext möglichst ‚U anNnzuDassch. mu zurückgewiesen werden. Idıe Autoren
kennen nıcht dıe Gesetze der Assımilation (DG 54-55 ; Praetorius, (GJram. 65) und können
somıiıt nıcht Aktıv un Passıv unterscheiden, 1U ein1ıge Beispiele : 38) und Anm.

AMDN Annn als « eıner Christum verkündet » falsch übersetzt,
handelt; sich natürlich ıne Passıykonstruktion. Ebenso 459 7/8

(D ONO C Passıv nıicht erkannt, Textveränderung VOrTrSCHOMLIN EKs heißt
nıcht WAS ermedri1gt den Bezeichneten), sondern134  Weischer  6. fol. 6 r links, Z. 17 S. 368 und Anm. 6. Die Autoren  “sehdatät nicht bezeugt, vgl. L 1322  dahasa, sahasa und 1114 dahada’. ÜH\H‘‚""T‘ ist einfach als / H\Z‚C""T‘ zu lesen, von  P (DL 234). Sollten die Autoren Dillmann’s äthiopisches Lexikon nicht benützen können ?  Dieselbe Methode, den Text zu korrigieren, wo man ihn nicht lesen oder verstehen kann, be-  gegnet uns nun in der von grammatischen Fehlern, falschen Bezügen und theologischen Abstru-  sitäten strotzenden Übersetzung. Daß die Autoren nicht die Vorraussetzungen zur Edition eines  theologischen Textes zu haben vorgeben, ist verständlich, aber auch der in IV, 363 ausge-  sprochene Anspruch « Die deutsche Übersetzung erhebt keinen anderen Anspruch als den, sich  dem äthiopischen Text möglichst genau anzupassen. » muß zurückgewiesen werden. Die Autoren  kennen nicht die Gesetze der Assimilation (DG $ 54-55; Praetorius, Gram. $ 65) und können  somit nicht Aktiv und Passiv unterscheiden, nur einige Beispiele : S. 380 Z. 7 und Anm. 2  DOAMPA: NCHTA: SANN : als«wenn einer Christum verkündet» falsch übersetzt,  es handelt sich natürlich um eine Passivkonstruktion. Ebenso S. 452 Z. 7/8 H£v"‚‘(h"l‘ :  QMPR : OHPDPC : Passiv nicht erkannt, Textveränderung vorgenommen Es heißt  nicht: ;.  ‘was erniedrigt den Bezeichneten’, sondern « ... da er bezeichnet und sagt : “Nach mir  kommt ein. Mann’, bezeichnet er etwas Niedriges (= was erniedrigt wird) und was ihn erniedrigt ».  Andere Fehler  S. 366 Z. 21 AP”ARPT : AALANAEE nicht die « Göttlichkeit  Gottes», sondern : die rechte Gottesverehrung bzw. Gottesfurcht (DL 152). S. 389 Z. 20 A7-  NA : £n7 : ANC7I” nur als « Bevor Abraham war, bin ich» (DL 773, 4) zu über-  setzen.  Die Verbindung HANHLANC : AN : PA (S. 377, Z. 7/8; 409 Z. 22; 420 Z. 12  und andere) ist kein Status constructus, der seiner Dependenz folgt, sondern ein einfaches  Genetiv-Verhältnis mit H] (DG $ 186). Die Textkorrektur in }"A ist also falsch, da 7\°"‘L  »  AldeC  «  A oder ANMMLANhC * PA oder ANMMLANhE * P7EN !  «  »  P  immer als ein feststehender Ausdruck verwendet wird.  Es wären auf jeder Seite Unrichtigkeiten zu entdecken ; das im einzelnen darzustellen, würde  zu weit führen. Die Anmerkungen den äthiopischen Text betreffend sind sowieso größtenteils  falsch.  Es werden leichtfertig Textkorrekturen vorgenommen, die auf mangelnde äthiopische Kennt-  nisse zurückzuführen sind, und was schlimmer ist, diese falschen Korrekturen werden als  Argumente für die Thesen und Folgerungen der Autoren bzgl. der Geschichte der äthiopischen  Schrift u.a. verwendet (vgl. z.B. III, 448, 5-7). Mögen uns die Autoren vor weiteren Qörlos-  Bearbeitungen, die sie Äthiopisten und Theologen vom Fach überlassen sollten, bewahren,  von denen wir nach ihrer Ankündigung (IV, 512) bedroht sind.  Ausgewählte Bibliographie  Adam,A., Lehrbuch der Dogmengeschichte 1 (Gütersloh 1965).  Altaner, B  A. Stuiber, Patrologie (Freiburg-Basel-Wien 71966).  Bardenhewer, O., Des heiligen Kirchenlehrers Cyrillus von Alexandrien ausgewählte Schrif-  ten = Bibliothek der Kirchenväter, 2. Reihe, Band 12 (München 1935).  —, Geschichte der altchristlichen Literatur IV (Freiburg 1924).  Bezold, C., Kebra Nagast. Die Herrlichkeit der Könige = Abhandlungen der Kgl. Bayer.  Akademie der Wissenschaften I. Kl. XXIILI Bd. I. Abt. (München 1905).  Brockelmann, C., Semitische Sprachwissenschaft (Berlin und Leipzig 21916).da. bezeichnet und Sagt “Nach MIr
kommt e1in. Mann  + bezeichnet eiwWas Niıedrıges WAS ermedrıgt wiırd) und. WL ıhn ermedrugt .

Andere Kehler 366 AA nıcht, die « Götthlichkeit
Gottes », sondern cdıe rechte Gottesverehrung bzw Gottesfurcht 152) 38U

@,n 7 1U als « Bevor A braham WT , bın ich » WD 4) Zı über-
setzen.

Die Verbindung DLds 7/8; 409 22 42() 12
un! andere) ist kein Status CONStructus, der SEe1INET Dependenz folgt, sondern eın eintfaches

Genetiv-Verhältnis mıt H 186) Die Textkorrektur ın ist; Iso falsch, da, AH.
AA der AMLA NC der AA N TD 7 £ N
e ımmer als eın feststehender Ausdruck verwendet wird.

Ks wären auf jeder Seite Unrichtigkeiten entdecken : das 1M einzelnen darzustellen, wurde
f} weıt führen. Die Anmerkungen den äthiopischen ext betreffend sind SOW1€eS0O größtenteils
falsch.

Ks werden leichtiertig Textkorrekturen vorgenOmMmMeN, ıe auf mangelnde äthiopische Kennt-
nısse zurückzuführen sind, un W as schlimmer ist, diese falschen Korrekturen werden als
Argumente für die Thesen un Folgerungen der Autoren bzgl der (Geschichte der äthiopischen
Schrift H verwendet; (vgl. z.B HE, 448, 5-7) Mögen uns die Autoren VOI) weıteren Qerlos-
Bearbeıtungen, die S1e Äthiopisten und T’heologen VOIL ach überlassen ollten, bewahren,
VO  - denen WIT nach iıhrer Ankündigung 512) bedroht sind.

Ausgewählte Bıblıographie
am,.  9 Lehrbuch der Dogmengeschichte (Gütersloh 1965
Altaner, Patrologıe (Freiburg-Basel- Wıen

n h Des heılıgen Kirchenlehrers Cyrillus DON Alerandrıen ausgewählte Schruf-
ben Bibliothek der Kirchenväter, KReıhe, and 12 (München 1935
(zeschichte der altchristlichen Interatur (Freiburg 1924

Bezold, Ca Kebra agast, Die Herrlichkent der Könmnge Abhandlungen der Kgl ayer
Akademıie der Wissenschaften KI Abt München

C Semiatische Sprachwissenschaft (Berlin und Leipzig
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du EXLQUE de d’ Urbin (  a  ) (Parıs
T’raduction de In DErSION ethromrenne UNE homielıe d’ Kusebe, eEveque d’Heraclee KRevue

de L’Orient chretien 4.24{.,
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Das Katharınenkloster auf Sina1l
Eın Juwel byzantınıscher Kunst

VO  a

Miehaei 1L H mMannn

Das Katharınenkloster (394 km VO  a Ka1ro, 256 km VO  = ue€e7 un! km
VON Kıran) ist der allen monotheıistischen Kelıgıonen ehrwürdıgen Offen-
barungsstätten Huüter 1m Sınaigebirge unbeschadet der Lokalısıerung durch
dıe (+elehrten. eın 1400-]Jähriger Bestand 1mM pflanzenarmen W üstengebiırge
a ls 1l und Kulturstätte TOLZ aller Umbrüche zeug VO  > der Beharr-
ıchkeıt de1INeT Insassen. eın Eihrendienst e1INeT begnadeten bıblıschen
Stelle ınmıtten elNer muslımıschen, nachchrıistlichen Umgebung lenkt dıe
Aufmerksamkeıt der offenbarungstreuen Menschen auf sıch und findet
1mMm Zeıitalter des wachsenden Zusammengehörigkeitsbewußtseins der S:
trennten Christen inmıtten elner zunehmenden Welt VO  m; Nıchtgetauften
eınıge Beachtung. Kın Bericht ber Se1IN (GAeschick und Leben, s<eINeEe Rechts-
lage und Schätze wırd den bıblısch und ökumenısch orientjıerten Christen

eınem sachkundıgen Urte1l befrähıgen.

Geschichte

Das X alser Justinjans Kuße des Mosesberges
2240 m) mıt den Jeweıls 100 Sklavenfamılien AUS Irapezunt 1 Pontus
(Türkeı) un Agypten sollte den gefährdeten Aszeten der Umgebung
Schutz Überfälle bıeten. Die sıch se1t den ersten Jahrhunderten
SOoNNTAaYS 1ın der Klosterkirche Zl brennenden Dornbusch treffenden
Kınsıedler des Sıiedlungsgebietes wurden wıederhaolt das Opfer VO  - ber-
fällen (3095, (0,; 400). Mıt dem Schwund des dem Monophysıtismus VE -

allenen Mönchtume VO  = Pharan SCWAahnN dıe Kestung Bedeutung. Dıie
Kırche des 1M Jahre 570 abgeschlossenen Klosterbaues Gründungsdatum
und -urkunde sınd nıcht bekannt wurde W1€e dıe Kapelle Athosg1pfel
der Verklärung Chrıstı1, der Klosterbau der (+0ttesmutter geweıht Der
amtlıche Name ıst, Heılandskloster. Dıe Bezeıchnung Katharınenkloster
kam infolge des aufblühenden Katharınenkultes 1m 14  Jahrhundert auf.

Der begnadete Ort wurde eın für Aszeten Vel-

schıedener Natıonen und Rıten Ammonıius schıldert INn seINemM Mönchsleben
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den Martertod VO  a Aszeten durch qdA1e Blemmyer (378) un! VO  e durch
dıe Sarazenen. Johannes Moschus 540-619) besuchte unter anderen die
Sınaiıklöster und schıldert dıe EKErlebnisse und Aussprüche der Mönche
ın qe1NeT « geistlıchen 1ese ». Der Hegumen des Sınalklosters Johannes
Klımakus, eın Praktiker und Psychologe zugleıich, faßt In se1ner « Para-
diesesleiter » In Stufen Se1INE aszetischen Krfahrungen: Pılger
AUS dem esten trafen 1m 6.Jahrhundert Mönche mıt Lateıin- und (J7@e-
chısch-, Koptisch- und Syrischkenntnissen. Araber und Armenıer, thi-
opler un (Üeorgler, Lateiıner und Slawen überheßen 1M Mıttelalter den
Griechen das Kloster und hıs 1INs 15.Jahrhundert 1LUF och q IS Kın-
s1edier anzutreffen.

Das Marıenkloster wurde für Heilıge und Büßer, FKorscher und Wanderer
e1iInNn behebtes e | ge1t, den Väterzeıten Ihre Pılgerberichte
(Sylvıa VO Agqultanıen, Aeger12) ınteressieren uUunNnsS och heute Im (3
stebuch tauchen ekannte Namen auıf W1e Herzog Phılıpp VON atz-
ellenbogen Herzog Albrecht VO  — Österreich (T General
Bonaparte der ntdecker der hıeroglyphischen Monumente VON

Maghare 0SsSe Burckhardt 1816), Konstantın Tischendorf 1844, 18595,
1859). Im 17.und 18.Jahrhundert trafen regelmäßıge Pılgerkarawanen
e1n, Hs S00 Armenıler AUS Jerusalem, 500 Kopten AUuS Kaıro, dıe 1M Freien
übernachteten.

Der Islam faßte VO Ägypten her 1 8& und 9.Jahrhundert KFuß Die
Sınalhalbinsel wurde ach dem Zusammenbruch der byzantınıschen Herr-
schaft 1mM. 10.Jahrhundert dem ägyptischen Kalıfat eingeliedert und machte
allerhand mıt Kıne Verfolgung qet,zte unter Sultan Hakım e1N. Drohungen,
Plünderungen und Totschlag veranlaßten dıe Flucht der Mönche ach
Ägypten 1479, 1516; 15695, 1600, 16158, 1656-60, 1731-39). Diıie VO  - den
Bedulmen als Klosterknechte verspotteten und Andersgläubige
duldsamen Klostersklaven schlossen sıch schheßliıch dem Islam 1750
starb dıe letzte Chrıstin). S1e geben den Pılgern das (Gele1it 7zwıschen u€e7
und dem Kloster

Die Moschee 1 Klosterhof verdankt ıhre Entstehung der VO Kalıif
Al-Amıiır während der Kreuzfahrerzeıt 1 Kloster statıonıerten Iruppen-
abtellung ZU Schutz des Sınalgebirges. Der rechteckıge Bau mıt lacher
Kuppel un 7We1 Säulen (10 mal m) bırgt eıne einzıgartıge Kanzel
AUuS der Fatımıdenzeıt mıt Schnıtz- und Füllungsarbeıt. Der schmucklose
Raum hat In der (+ebetsnıische eın Marmormosaık. Die en Ornamente
un Malereıen sSınd verschwunden. Die letzte Keparatur beschränkte sıch
auf dıe Übermalung der zerfallenen Mauern. I)ıe VO  - Kınsturzgefahr be-
drohte Moschee dıent ql Rumpelkammer. Das viereckıge Mınarett gleicht
Zzwel aufeinandergelegten W ürtfeln. Dıe Mönche hıelten früher eınen uezzın.
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Der euge des Waffenzusammenstoßes 7zwıschen der abendländıischen
Christenheıt un dem Islam geht seInem Verfall entgegen.

Der hat 1eTr seınen Ausgangspunkt. Die Mönche
Anastasıus und Nıkon VO Raıithu-Kloster pflegten dıe Beschaulichkeit
und dıe In der Einsamkeıt erreichbare (+ebetsruhe (Hesychıia). Gregorius
Sınaıluta ergänzte auf dem Athos diıese TEe un! verbreıtete S1e In Sud-
bulgarıen, seıne Schüler trugen S1e ach Serbien. Nıl VO  w OTa übernahm
diese TEe VO Berg Athos (  n  ) ach Rußland.

Dıie Lage des Katharınenklosters 1mMm Herzen der Halbınsel ist entral
1.500 m) Das Katharınenkloster wiıird VO u€e7 mıt agen, VO  - Tor
oten Meer auf TE1L Fußpfaden erreicht 16-20 Gehstunden). Der Höhen-
unterschıed ist. ausschließhlich Iın Bachbetten überwınden. Die Steine
nehmen 1ın der pflanzenarmen Gebirgswüste dıe Vielfarbigkeit VO  — Pflanzen
und Blumen Zunächst durchziehen e1in olıvengraues Granıtmassıv,
ann e1n manganbrauner KFelsen und blauschwarze Basalthbänder die orunen,
roten und gelben Bergflanken. Die Lokalısıerung des brennenden Dorn-
busches und der alttestamentlıchen (xesetzgebung beschäfigt dıe (+elehrten.
Iıie frühchristhiche Überlieferung des Katharınenklosters wurde UrCc
den Abfall der Stadt Pharan ZU Monotheletismus endgültıg. Der Moses-
berg ıst durch das Wohngebiet der Gebblijebeduimnen auf ZWel egen OIln

Katharınenkloster erreichbar 2.240 m) Die schlıchte. weißgetünchte
Dreifaltigkeitskirche wurde 1MmM Jahre 1934 erneuer (9:5 mal S D m)
S1e hat einen Bretterfußboden. Das lateiınısche St. Mıchaelsoratorium ist
verfallen. Der Katharınenberg 2.646 m) ıst, ın (+Jehstunden auf beschwer-
lıchem Weg erreichbar. Der mıt großen Steinen beschwerte Steinbau der
Katharınenkapelle hat unter dem Altar den Kundort der Kelıquien mıt
dem Körperabdruck der heılıgen Katharına, der 1 9 Jahrhundert entdeckt
wurde. Neben der Kapelle ist, eıine kleine Kırche, ein Kapellenzımmer und
eın Kämmerchen mıt ett IDie Smıithsonıian Institution AaUus W ashıngton
unterhält auf dem Katharınenberg eıne Beobachtungsstelle ZUT Erforschung
der Sonnenstrahlen mıt guter Sıcht

Der Bauplan des Katharınenklosters hat das Aussehen eıner Oömıschen
Oder byzantınıschen Festung. Schroffe Felswände beıden Seıten
der Klostermauern Das geräumıge und unregelmäßıge Vıereck
(72 mal M) besteht A US Granıitblöcken der ursprünglıchen Festungs-

und räg alg Krönung eıinen Jüngeren Stein- un Ziegelaufbau mıt
Lehmschichten. An den Keken SOW1e 1m Sıuden un! sten stehen mehrerTe
viereckıge |uüurme 12-15 m) mıt Schießscharten un einıgen alten
Kanonenläufen. Der Wındenaufzug ist ge1t einıgen Jahrzehnten verschwun-
den Beım Fıngang sjeht 11a  > 1ın der Mauer den est elner monumentalen
Pforte für den feierlıchen Kınzug des neugewelhten KErzbischofs unter
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großem Beduimenaufgebot. Der kostspielige Kınzug (bıs Pıaster)
unterbleıihbt ge1t dem 18.Jahrhundert. ber der Pforte ist dıe oriechische
un arabısche Inschrift eingezeichnet Das ist das Kloster, ott
Moses gesprochen hat

Das Innere des Mınlaturkastelles 6.000 Qm) gleicht einem Städtchen
ohne Plan un einheıitlichen Stil, Ordnung und Symmetrıe., Kınıge Bauten
mıt mehreren Stockwerken lehnen sıch dıe Festungsmauern Alles
heftet sıch dıe Kapelle VO brennenden Dornbusch. Die Dachziegel
stammen AUuSs Marseılle. Kıs herrscht eıne bunte Regellosigkeıit W1e auf dem
Berg Athos und ın Mar Saba Eın Labyrınth VON Wohnhäuschen und
/immern, Treppen un! vergitterten Altanen, feuchten Höfen mıt Zypressen
und Blumen SOWI1e gewundenen Gäßchen, Terrassen und Balkonen. Das
Holzmodell für den Umbau AUS dem 18.Jahrhundert ist ın der Bıbhothek

sehen. doch ist derzeıt keıine Aussıcht dafür
Der mıt Salon, (+ästezımmern und Küche ist der

Jreffpunkt für Pılger AUuS Ost un: West Diıe (+ästezımmer sind zweckdien-
lıch, ohne Luxus, mıt Bett und Tischchen, Kleiderrechen und Marıenıkone
ausgestattet, VOL der nachts eıne Öllampe brennt Kıne Betonkonstruktion
verbındet se1t 1954 den Pılgertrakt mıt der Bıldergalerıie, der Bıbhothek
und den Werkstätten.

eC

Eın Ww1e be1 eruhmten Klöstern mıt eıner Mönchsregel
ist 1mM Katharınenkloster nıcht vorhanden. Die Anwendung WAaTe auch
bıs VOTL 100 Jahren auf erheblıche Schwierigkeiten gestoßen. Seine Ge-
schıchte ist VOL dem Jahre 1130 1InNns Dunkel gehüllt. Die gelegentlichen
Mitteilungen der kırchlichen Interatur sind spärlıch. Kaılser Justinian
erteılte dem Hegumen dıe Erlaubnıs, sıch mıt bıschöflichen Standeskleıidern

bekleıden. Ägyptische Herrscher erheßen ge1t 1130 ber 100 Schutz-
briıefe hıs Z 19.Jahrhundert mıt fast dem gleichen Inhalt Diıie Beamten
werden angewlesen, dıe Bewohner oder Besucher des Klosters VOTL Be-
drückern, besonders VOL muslımıschen Arabern, beschützen

Das unechte spıelte be1l den muslımıschen
Herrschern eıne große Rolle un:! gewährte allen Mönchen unter der Herr-
schaft des Islams Steuerfreıiheınt. Mohammed ordnete demnach selınen
Gläubigen A  9 dem Sınalkloster helfen, seınen Mönchen freıe (Aottes-
verehrung und dıenst zuzugestehen un:! S1e VOI allen Abgaben un! Iien-
sten befreıjen. Die Herrscher haben beachtet Jeder Herrscher stellte
ach SelNer T’hronbesteigung eine eue Friedensurkunde Au  N Der G laube
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der Muslıme das Schutzversprechen des Propheten WarL VO  — außeror-
denthlicher Bedeutung. Das Schriftstück trug den Aufdruck VO  b Moham-
meds Kıngern, da nıcht lesen konnte, und WarLr eın Schutz und Schild

dıe alD:- und Mordlust der Muslhime. Sultan Selım ahm ach
der Kroberung Ägyptens ab, bestätigte un ersetizte durch eıne Abschrıift

Der Grund ZUT Anzweıllung der KEchtheıit WarLr dıe Gewährung VO Vor-
rechten ohne Verpflichtungen und Gegenleistungen. Dıe KEchtheıt des
Schriftstückes ist des Datums, der oTM un des Inhaltes unmöglıch.
Ks scheıint auft eıinen Klosterangehöriıgen unter dem Kalıfen Hakım (996-
1020 1m Höhepunkt der Unterdrückung der Untertanen In Aoypten zurück-
zugehen. HKıs ist, 1Ur eine Tertiärabschrift erhalten. Sowie d1e muslımıschen
Herrscher — dıe wusten Mameluken nıcht AUSSCHOMIMNEN (  5-1  )
haben auch Napoleon 1798 und dıe Kngländer 1861) hbe1 ıhren Besuchen
dıe Vorrechte des Klosters anerkannt.

I)ıe Päpste erkannten während der Kreuzzüge un: der lateinıschen
Herrschaft 1mM Nahen Sten dıe Besıtzrechte des Katharınenklosters
Sıe erheßen ge1t aps Gregor Schutzbriefe für das Stammkloster und
dessen Luegenschaften und ge1t, Papst Honorius 111 Ablaßbriefe. Ihre
Kmpfehlungsschreiben dıe katholıschen Fürsten und Könıige erzıelten
eıne nachhaltıge Wiırkung. aps Innozenz X4} bestellte ach damalıger
Praxıs ZULT Förderung des Klosters durch Schutz und Rat eınen Kar-
dinalprotektor ohne Kınmischungsrecht und Jurisdiktion.

Kın Bıschof stand ge1t dem 6.ökumenıschen Konzıl der Spıtze des
Klosters. Ursprünglıch gehörte dıe Halbinsel Palästıiına 111 und hbesaß
eınen Bıschof 1n Pharan und ıla be1 Iıe Konzılsakte VON Chalzedon
tragen dıe Unterschrift des Bıschofs Beryllus VO  > ıla ach der Verur-
teılung des Bıschofs T’heodor VO  s Pharan a IS Monothelet wurde der Sıtz
des Bıschofs InNs Katharınenkloster verlegt, dessen Hegumen se1ther den
Iıtel e1INes Bıschofs VO  s Sınal, Pharan un: Raıthu (Tor) führte un: ZU

Leben 1ım Kloster verpflichtet Wa  — Im Jahre 1099 wurde Sınal Suffragan
des Bıschofs VO  S Petra mıt dem Sıtz In Kerak Patriıarch Joachım 1487-
1567 VO Alexandrıen. der Athener geNanNnnNT, beanspruchte auf Grund
der 15 durch dıe Patrıarchen geweıhten Sınalıbıschöfe das Recht Alexan-
drıens auf dıe Halbınsel Sınal. Dıie Mönche erhoben dA1esen Juris-
dıktionsanspruch des Patrıarchen VO  > Alexandrtıen Kınspruch beım öku-
menıschen Patrıarchen.

Kın ateht, ge1t, 1575 der Spıtze der Sınalkırche.
Der Beschluß der VO ökumenıschen Patrıarchen einberufenen und mıt
41 hohen kırchlichen und weltlichen Persönlichkeıiten, darunter dıe atrlı-
archen VO  — Antıochıen un Jerusalem., beschıckten Synode Iın Konstan-
tınopel autete



Das Katharıiınenkloster auf Sınal 143

Der Hegumen des Klosters qol] zugleich Erzbıischof Se1IN und w1e e1ın
Bischof weıhen und riıchten.

Das Kloster aoll VON jeder Person freı und unabhängıg se1In un: durch
den Krzbischof-Hegumen verwaltet, werden.

Der KErzbischof soll VO Kloster Sınal se1n und SLETS dort wohnen.
Der Erzbıischof wırd UrCcC dıe Stimmen eTtT Mönche gewählt und

VO Patrıarchen VO  u Jerusalem kanonısch und unentgeltlıch geweılht,
In dessen Sprengel der Berg Sınal hegt

Wer ımmer siıch 1mMm Kloster riıchterliche (GJewalt anmaßen sollte, mOge
VOL (+0ttes (GJericht gestellt werden.

Jle früheren zuwıderlaufenden Synodalschreiben werden außer Kraft
gesetzt. Störer der gegenwärtıgen UÜrdnung werden gebannt.

Die Autokephalıe wurde dem Sıinalikloster In einem Lomos des öku-
menıschen Patrıarchen fejerhch zuerkannt, und damıt dıe Auselınander-
setzung mıt dem Patrıarchat VO  — Alexandrıen einstweılen abgeschlossen.
Dıie Meßfeıjer 1mM Metochıion des Katharınenklosters ın Kaıro erregte 16350
neuerdings Anstoß. Der Patrıarch VO  — Alexandrıen bannte cd1e Mönche
und setzte das muslımısche Mılhıtär 1E e1IN. Das Metochion wurde
zerschlagen, der Altar zertrummMert, und dıe Ikonen der Kapelle zerstort.
ach ein1ger Zeıt erwarben dıe Mönche eıinen Teıl ıhres Vermögens zurück
1780), un: das ökumenısche Patrıarchat bestätigte QuUTS eCUue e uto-
kephalıe. Später wurde vereinbart, das Metochıion des Katharınenklosters
dürfe E: eınen Betraum, keıne Kapelle unterhalten 1894). Schließlich ean-
standete dıe Synode des Patrıarchates VO  - Alexandrıen dıe Bezeichnung
des Metochlons a ls Heılıge Kırche des Sınal ın alTo » und se1nes Ver-
Teters g IS Beıirat, des Sına1ı-Klosters ». Um 1ın Ka1lro wohnen, sollten
der Krzbischof und dıe Mönche qdA1e ((genehmıgung des Patrıarchen VO  e

Alexandrtıen einholen. Anderseıts zeıgte sich der Patrıarch bereıt, den
Sınalten unter se1lnNer Jurisdiktion In ıhrer Niederlassung Kaıro eıne
Kırche zuzugestehen. ıe Sınalten fügten sıch dıesen 1mM Rahmen des
kanonıschen Rechtes bleibenden Wünschen des Patrıarchen VO  > Alexan-
drıen 1OS2):

Der VO  - der Mönchsgemeinschaft aufgesetzte Nn ı1 umschreıbt
a ls Klosterordnung alle Amter un! Verpflchtungen. Dıe (+emeın-
schaft bıldet unter der Leıtung des Beırates eiInNn könobhitisches Kloster
Der Beırat besteht AUuS dem lebenslänglıch gewählten Erzbischof un:
AUuS dem a lle J]er Te gewählten Hegumen, Schatzmeıster un!: Verwalter.
(+ewissenhafte Amtsınhaber werden 7zwel-dreımal wıedergewählt. Dıe
Kechte un:! Pflichten des RBeıirates werden he1 der Wahlkapıtulation abge-
STeENZT, W1e das Krzhischof Nektarıos VOTL seınem Abgang auf den atrı-
archenstuhl ach Jerusalem festlegte 1661) er Erzbischof schuützt dıe
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Unabhängigkeıit un Freiheit SOWI1e (+uter des Klosters, ernennt und weıht
dıe Priester für den Klosterbedarf, gewährt keıne Ausnahmen und duldet
eın prıvates Speisen. Seine Handlungsfreıiheit ıst beschränkt. unternımmt
nıchts un:! MAacC keıine Reı1ise ohne Erlaubnis des Beıirates, der ıhm Ort
und Dauer bestimmt. Der Beırat schuldet selinem geistliıchen Vater chrıst-
lıchen (Gehorsam und Laebe, zeichnet, Urkunden und Krnennungen SCQCNH,
entscheıdet mıt Stiımmenmehrheit, hest die Post und riıchtet den Erzbischof
beı Vergehen dıe Vereinbarung. Die Aufnahme Bartloser ist untersagt.
Nıemand darf eLWAS geheim besıtzen ; besaß Jemand etwas außerhalb
des Klosters, wırd se1ın Name In der Liturgie nıcht rwähnt Die Alten
erteılen den Jungen Katschläge.

ıe Jurısdıktion des Erzbıschofs erstreckt. sıch auf dıe Mönche 1ın
dem Stammkloster un: 1ın den Nıederlassungen SOWIEe auf dıe rund 0_
thodoxen Fischer un Bedunnen. Die Bezıiehungen ZU Patrıarchat VO  a
Jerusalem außern sıch 1n der Weıhe des Erzbischofs durch den Patrıarchen
und In dem Fürbittgebet für denselben. Dıie Griechen halten TOLZ der
Synodalbestimmung VO  - Konstantınopel das Katharınenkloster alg Suf-
iragan des Patrıarchates VO  a Jerusalem. Der Erzbischof wohnt ge1t, 150
Jahren grundsätzlıch 1M Stammkloster, tatsächlıch aber In Kairo un
besucht gelegentlich das Katharınenkloster.

Basılıka

Dıie Basılıka, eıne der äaltesten chrıistliıchen Kırchen, dıent g s Vorhalle
für dıe Kapelle VO brennenden Dornbusch, un enthält al Kunstmuseum
eıne reiche 1konensammlung.

ıe AUuS gelbem Stein ist ınfach Der (Hebel räg das
Relhef elnes lateinıschen TEeUZES. Das Langschiff hat e1IN laches 101°
und Kupferdach. Eın elsernes Kreuz krönt den dreigeschossigen Barockturm
ın der Nordostecke. Seine langen Fenster öffnen sıch ach allen 1eT Seıten,
se1n Glockenspiel AUuS Rußland erklingt sonntags. Die Seıtentürme erreichen
dıe öhe des Hauptschiffes. Die Holztür der schmalen und hıchtlosen
Vorhalle rag reiches Schnıtzwerk und Bronzeornament, EKmaıilbıilder un
Klfenbeinfiguren VO  e belebender Schönheit AUS dem 6.Jahrhundert (4.5
mal » 5 m) ber dem Kıngang steht, dıe Inschriuft Ich bın der ott
delıner Väter ». Das Außentor ıst eın fatımıdısches Kunstwerk AUS em
11.Jahrhundert mıt Kreuzfahrerwappen. Das Innentor bıldet eın olz-
schnıtzwerk AUS dem 4.Jahrhundert mıiıt, 11i1eren un V ögeln A UuS dem
Jahrhundert W1e be1 der Barbarakirche 1n Kaiılro.

Das Innere der dreischiffigen Basılıka mıt erhöhtem Hauptschiff und



Das Katharınenkloster auf Sınal 145

halbkreıisförmıgem Abschluß zeıgt eıne einfache Archıtektur. (Grüne LYy-
pressenbalken teılen dıe Decke ın TeE1L Felder, rote Bänder nıt (+0oldfaden
kennzeiıchnen dıe Hauptbalken Sıe sınd mıiıt. Kdelsteinen besetzt. Dreı
Kronleuchter, gute Laternen und hunderte Liampen ohne Kunstwert VeT-

decken dıe Liniıenführung. Kın Mosaıkpflaster us farbıgen Marmorplatten
diıent als Fußboden 1558).

Das mıt viıereckıgen Henstern versehene überragt dıe
Seıtenschiffe, deren Wände durch Doppelbogenfenster unterbrochen sınd.
Zwoölf rote, sinaıtısche Monolithsäulen trennen das Mıttelschiff VO den
Seıitenschiffen ; ıhre Basen haben verschıedene Formen ohne Kleganz;
ZUT1 Abschluß tragen S1e korinthische Kapıtelle oder Akanthus-, Knoten-
oder Korbform. Grüner Stuck und goldene Medaıiıllen bedecken dıe Säulen.
Eıne kleine Marmorkanzel SE der drıtten Säule der Kvangelıenseılte,
eın Bıschofsthron A UuS dem 18.Jahrhundert der vierten entgegenge-
etzten Säule Die AUS EKEbenholz mıt Perlmuttereinlagen gefertigten (‘hor-
stüuühle 7zwıschen den Säulen haben keiınen Kunstwert Diıie zwolf Säulen
sınd mıt Heılıgentafeln für Jeden 0Na geschmückt.

Die sSiınd nıedr1g, dunkel, ohne künstlerische Ausge-
staltung mıt eiınem nıederen ach und geradem Mauverabschluß. Die acht
Jungen Seıtenkapellen sind archıtektonıisch belanglos; 7Wel davon dıenen
g [s Sakrıste1 und chatzkammer.

Das Heılıgtum hat WwW1€e dıe Hagıa Sophıa oder St, Markuskirche ıIn
Venedıig 1mM Halbrund eiINn Mosaık mıt Goldgrund. Ks ıst das Juwel der
Kırche. Kın Triuumphbogen. Die Verklärung Chrıistı mıt Moses und Klıas
Der bartlose Christus 1ın weıßem Kleıd hat alleın eıiınen sılbernen Nımbus
ZUMMM Zeichen der Macht W1€e Herodes ın St Marıa aggıore oder Kaıser
Justinian un Theodora 1n St Vıtale Ravenna. Moses sieht lınks den
brennenden Dornbusch. Kılıas ist, a ls Sınalpilger dargestellt. Kıne Cirlande
VOoO  - Brustbildern der Propheten und Apostel dıent alg Mosaıkfassung.
An der Spıtze seht 1012 Moses mıt der (Aesetzestafel VOL dem brennenden
Dornbusch. Dem Stifterpaar Justinian und T’heodora ist eın Ehrenplatz
zugewlesen.

Die AUuUS olz 1mMm 17.Jahrhundert ın 7We1 Stockwerken gefertigte Bıl.
steht zwıschen den 7Wel ersten Monolithsäulen. HKrüher verdeckte

eın Vorhang den Zelebranten während des Kanons. Das Werk des T1e-
stermönches Jerema1as Sınaılta zeıgt ın der unteren Reıihe große Ikonen,
darüber erınnert eıne (+alerıe kleiner (+emälde die lıturgıschen aupt-
feste W1€e auf Athos oder In den Meteoraklöstern. IDER Kreuz ber der Bıl-
derwand verdeckt das kostbare Apsismosaık.

Der ist, VO einem perlen- und elfenbeinbesetzten, AUS

olz geschnıtzten Zı bori1um überwölbt. Das Mosaık In der Zıiboriumkuppel
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stellt OChrıistus und ıe 1eT Kvangelısten dar Die Gründonnerstag
konsekrtierte Eucharıstie wıird auf der Seıte In eıner Marmorurne das
Jahr hındurch für Sterbende aufbewahrt. Der Altarraum bırgt TE mıt
wenı1g Geschmack in Sılber und old gepreßte >

AUS Rußland. Eın antıker Marmorsarkophag mıt elıner 1n Sılber getriebenen
Kıgur VO  a Zarın Anna, dıe 1eTr begraben werden wollte, und einem Ober-
gewand AUS old SLE aut der Kpıistelseite. Dıie Kelıquien werden unter
(Gebet und Gesang vorgewlesen. Auf dem Schädel ist eınNe Jjuwelenbesetzte
Krone, dıe and ist, reichverziert. Rechts und Iınks VO  - der KöÖönıgstüre
stehen ZWel weıtere Votivschreıine.

DiIie Kapelle O I1l brennenden Dornbusch zwıschen ZzwWwel
anderen Kapellen 1MmM vorgebauten Querschiff der Ostseites der Basılıka
ıst das Herzstück des Katharınenklosters. Dieses lıchtarme Kleinod ist, der
(Jottesmutter gewelht (2.40 mal 3.10 m) Kıs wıird durch dıe Seitenkapelle
des heılıgen Johannes des Täufers ohne Schuhe betreten. KEıne mosaık-,
schildplatten- und perImutterbesetzte Tuüur führt hıneln. Der Kapellenraum
ist mıiıt Fayencekacheln getäfelt, und se1lne Wände mıiıt zahllosen Ikonen
wıe mıt Kresken geschmückt. In der Apsıs (2.10 Durchmesser) strahlt
ein Mosaık mıt einem byzantınıschen Kreuz W1€e ın den schönsten Kırchen
VON Byzanz. Das AUS old un Sılber getriebene, auf 1eTr Säulchen aUITUu-
hende Altärchen Täg fünf1 Jahre 1614 gedruckte Kvangelienbücher 1ın mıt
Mınıaturmedaıillen, Emaıilbıldern un Mosaıken besetzten Goldeimbänden
VO  . unschätzbarem Geldwert. Eıne Höhenlampe beleuchtet das durch
eınNe Sılberplatte angezeıgte Kleinod, den verehrten Ort des Dornbusches.
ott teılte der Menschheıt seıinen Namen mıt und beauftragte Moses mıt
em Befreiungswerk SeINES Volkes. Glaube und (+0tteslehre bauen auf
dieser Selbstaussage (+ottes auf. ID ist e1In Fundort des geoffenbarten
Gottesbildes. Zahllose Lampen beleuchten den Raum. Perserteppiche
bedecken den Fußboden. Hın der ußenwan hochgezogener, nıe blühen-
der un keıne Früchte tragender Brombeerstrauch eriınnert den Dorn-
uUusSC

Die I In den ersten Seitenkapellen bırgt Uunst- und
Wertgegenstände. Hıer leben Jahrhunderte auf. Kın Kelch erınnert
Könıg arl M VO  e} Frankreich 1411 Votivgaben VO 2 000 Dukaten
Könıg Ludwıg A un andere Herrscher. Perlen- un edelsteimhbesetzte
old- un: Sılberarbeiten, Kelche un: Kelıquiare AUS Georgien un Kreta,
Rußland un Serbien vergegenwärtıigen iIruühere Zeiten. Der reichgestickte
Ornat des Erzbischofs stellt auftf der eınen Seıte dA1e Allerheıuligste Dreıifal-
tıgkeıt, auf der anderen Seıite cd1e Platytera dar 1600 Je Z7Wel Kmpıitrachelien
un Omophorıen zeıgen das Leben esu Im Klosterbereich hıegen ber

Kapellen.
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DiIie des Katharınenklosters mıt ber 2000 Ikonen
AUS der vorıkonoklastischen Zeıt beginnend sınd elne einmalıge Sammlung.
Der Bestand weıst, eıne ede] AUSSCWOSECNHNE Kunst AUS allen Werkstätten
des Reıiches auf. Wır erwähnen d1e Petrusıkone AUS dem 6.Jahrhundert
oder dıie oraphısch durchgearbeıitete Ikone des hl T’heodor VO  - erlesenem
Farbenschmelz und bestehender Gesichtsmodellierung RI der gleichen
Zrl Das Trıptychon der Gesetzesübergabe oder dıe Ikone der DeTrg1US
und Bacchus verrät ın der weıchen Kleganz der Rıtter abendländische
Impulse AUuS der Paläologenzeıt. Nachbyzantinısche Ikonen VO  — Kreta,
Rußland und den Balkanstaaten schmücken dıe Kırche, Kapellen un
Räume 1m Klosterbezirk.

Die Ikonen sind VO  - verschıiedenem Wert und Ursprung. Das Katha-
rinenkloster entwıckelte keıne Ikonenkunst. Kın Teıl der Ikonen ıst.
kaustisch ach ägyptischer Technık und kommt A US Kılıew. Andere sınd
Temporaarbeıten der nachbyzantınıschen Zeıt Ol Athos und Salonikı.
Eın Großteil hat eınen mıttelmäßıigen Wert, e schönen Ikonen kommen
AUS der mazedonıschen und besonders AaAUuSs der kretischen Schule. Das
Katharınenkloster mıt qelInem Ikonenbestand AUS dem ersten Jahrtausend
ergäanzt den 1Ur spärlıch belegten Abschnıiıtt der byzantınıschen Malereı.
Eıne Gruppe oriechıischer (zelehrter un Photographen untersuchte Cd1e
Sıinaliukonen systematısch un ahm S1E auf 1934-54). Kın zweıbändıges
Werk mıt zahlreichen Abbıldungen beschreıbht und bewertet dıe Ikonen
der byzantınıschen Zeıt 1956, 1958

Die Bıbliothek ist ın ZWel geräum1ıgen Sälen des Klosterteiles
untergebracht. Ihre Entstehungszeıt ist nıcht bekannt. Der Handschriften-
un Bücherbestand a unter Verschenkung un Verkauf, Zerstörung un
Diebstahl Die paläographısche Kxpedition VO  - (Aarıtte stellte 2.289
griechische, 58W) arabısche. 2586 syrısche, georgische, 4.1 slawısche, äthı-
opısche un!: palästinensische Handschrıften fest, WHFerner regıstrıerte
2.000 Urkunden, Rollen SOWI1e arabısche un türkısche Fırmane VO 12.bıs
ZU 19.Jahrhundert. Dıiese reichste Sammlung arabıschen und türkıschen
Archivyvmaterijals ist bhısher wen1gsten erforscht. Iie für dıe Schrifter-
klärung, Väterkunde und Liıturgık kostbaren Handschrıiften stammen
VO  > Jerusalem und Ka1ro, Konstantınopel und Kreta, Lemnos und LTor
Die amerıkanısch-ägyptische Kxpedition hat dıe 3400 Handschrıiften In
1A4 Sprachen katalogısıert un: ın elsernen Kegalen hınter Drahtgittern
wıssenschaftlich geordnet. Dr Kenneth fertigte für dıe Congress Luıbrary
ın Washington 7We]l Mılhıonen Aufnahmen VO  s den Handschrıften A,  $ dıe
1m Verleihdienst eine Zinsgebühr haben sınd.

Die haben Weltruf. Zar lexander I1 überwıes für
den textkrıitisch gewıichtıgen eX Sınalticus, dessen 347 Blätter ach
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St Petersburg kamen 1850 das Katharınenkloster 7.000 (+0oldrube]l
und dıe Nıederlassung Tabor ”_ 000 (roldrubel, außerdem verlieh

eamtete Mönche Auszeichnungen. Das Brıitish Museum 1n London
legte ach Prüfung der Kechtslage für dıe Handschriuft 100.000 Pfund
Sterling AUS und interessjerte sıch 198881 dıe restlichen, Tiıschendorf

einen Revers enthehenen un 1n der Unıiyersitätsbibliothek Leı1p-
zıg aufbewahrten restlichen Blätter, deren Kıgentümer das Katharınen-
kloster ist. 1955). -/LTextkritisch bedeutsamer ist dıe syrısche Kvangelıen-
übersetzung AUS dem 2.Jahrhundert, der (Clodex Syrsıin. Eın Psalter mıt
m1kroskopischen Buchstaben ist auf Blättern gezeichnet.

Dıe Mı blühte 1mMm Katharınenkloster ach selner
Gründung und dıente 1M und 1LO.Jahrhundert ZUT Anregung. Die SCO-
metrıischen un tierhaften Darstellungen sınd eıne Nachwirkung des Bılder-
turmes und bedeuten eıne Orjentalisierung VO Byzanz 1mM ı} un 12.Jahr-
hundert. Die Farben sSınd einfach, ohne Modell. Schön sınd dıe Mıiniaturen
AUS dıeser Zeıt Kın Ol Kaılser geschenktes Kvangelıum weıst s1ıeben
blattgroße Mınlaturen auf. Das ın 7Wel Spalten mıt Goldbuchstaben be-
schrıebene Kvangeliarıum T’heodosianum enthält künstlich ausgeführte
Mınlaturen.

Die TIrapeza (47 lang, breıt, 111 hoch), der ehemalıge mıt Spıtz-
bogengewölbe versehene Schlafsaal für lateinısche Pılger, ze1ıgt a ls Wand-
gemälde das Weltgericht 1578 und dıe Krscheimung der Heılıgsten Dreı-
faltıgkeıt be] Abraham und schheßt mıt einem Altar 1n der Ostnische
ab Kösthch geschnıtzt ist das ägyptische Bücherpult. Die Tische ruhen
auf mıt heraldıschen Kıngraviıerungen und Pılgernamen verzıerten Ba-
rockbänken, eıner ist lang Zinnteller und Blechlöffel verraten den
Bußgeıst der (+emenschaft. Kıne große Zahl VO  - Wappen 1n Granit erınnert

edle Pılger des ausgehenden Mıttelalters. ber dem Kıngang sind Wappen
deutscher Rıtter eingravıert.

Leben

Das Tagewerk der Mönche ist autf (+ebet un Arbeıt aufgeteilt. Die
tundentrommel kündet mıt ZWel Schlägen dıe Tagwache un ann den
Begınn des Offizıums Das zweıtemal ruft S1e untertags ZU G(Gebet Sıe
erhıelt sıch des (+lockenverbotes 1ın der Sarazenenzeıt und War schon
dem 7.ökumenıschen Konzıl eın Begrıff. Der hl T’heodor VO Studionklos-
ter beschreıbt dıe 7Wel Enden VO  w Seılen gehaltene und den olz-
hammer. Kın stimmfester Priester führt den Gesang eım Offizıum. Die
ach dem Iypıkon der (}+roßen Kırche VO  am} Konstantinopel und VO Büchern
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des (Ostens ergäanzte Lıturglefeler erfolgt sonntags, mıttwochs und samstags.
Ddamstags wırd dıe Liıturgiefeler ın der Marıen- un Friedhofskapelle VOTI-

S mıt Kommunionempfang der Klerıiker. Die Brüder kommu-
nızıeren ach. einem dreıtägigen Fasten eiınmal 1m Monat Die Hauptfeste
des Katharınenklosters sınd das alte Patrozıniıum der Verklärung Chrıisti,
das Hest der heılıgen Katharına, Marıä Verkündigung 1n der Kapelle VO
brennenden Dornbusch, Fest des Moses Mosesberg (4.September) und
des Propheten Ehas ulı)

Die el der Mönche ist entbehrungsreich und bescheiden.
Die ıIn allen Höhen und Breıten zerstreut hıegenden Zellen sınd schlıchte
und schmucklose Räume ohne Fensteröffnung. Kın AUS Stein emauerter
Dıwan dient zugleich auch qg s Bettstätte, Die KEınrıchtung besteht AUS
Tisch un: Stuhl, Matte und Decke Als Kleidung dıenen e1In blauer Habıt
und eıne schwarze Kopfbedeckung. Das Frühstück nehmen die Mönche
unnn Uhr ın der Zelle eın Der Mıttagstisch 11 Uhr besteht AUS Gemüse,
Obst und gelegentlıch AUuS Fıschen Im Speisesaal wırd eın Fleisch verab-
reicht. Die 1eT Jahresfasten (über 118 JTage werden mıt Verzicht auf
Fett, Fısch und Milchspeisen eingehalten. ach dem Abendessen 1n der
Zelle beginnt dıe achtruhe ”} Uhr

Ihre FKFreıizeit wıdmen dıe Mönche der Handarbeıt 1ın der Kırche un
den Werkstätten, 1n der Backstube, Spenglereı oder Brennereı. Der (Garten
ist eıne Perle 1ın der Felsenwüste (2 ha) Die Gartenerde wurde auf dem
Kamelrücken VO  — Tor un 1e7 herbeigeschafft und auf den Granıtfelsen
aufgetragen. Mehrere Terrassen Passen sıch dem Gefälle des (G(eländes
Das Wasser wırd VO  a} fernen Quellen herbeigeleıtet. Der Anblick der Bırnen
un Aprıkosen, FHFeıgen und Maulbeeren., (Aurken und Olıven, Mandeln,
Ürangen un! Zıitronen ın dem Steinmeer ist entzückend Das enthaltsame
Leben ın reiner Bergluft führt einem hohen Lebensalter. Die nocnale
Todesursache der Mönche ist, Altersschwäche.

Die ft des Katharınenklosters ist zurückgegangen. Die
Pılgerkarawanen sınd abgestorben. ıe der oroßen Volkstümlichkeit
des Katharınenklosters In den Provınzen der Ostkıirche gemachten beacht-
lıchen Stiftungen 1844 es G(Gutshöfe sınd ınfolge der Säkula-
rsierungen 1n Georgien un Griechenland, Rumänıien und Rußland, ın
Sızılıen und der Türkeı auf 16 Gutshöfe zusammengeschrumpft. Dıie
rentablen (Jutshöfe wurden abgestoßen. Zum Transport dıenen eun Ka-
mele, TEL Maultiere und eiINn sel Dıie Schafherde Z Lämmer. Seıt
dem Zusammenbruch der byzantınıschen Herrschaft auf der Halbıinsel
versorgt das Kloster dıe 420 KÖöpfe zählenden Klostersklaven. Dazu 1efert,
das Metochion VON Kaiıro Tonnen ehl Jährlich. Arme Famılien erhalten
auch Stoff und Arznelı.
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Die Shatıstık WIeSs L Jahre 1953 Mönche 1mM Stammkloster und
1ın den 16 Nıederlassungen 1n AÄgypten und Griechenland, Konstantınopel
und ILıbanon mıt dem Erzbischof Porphyrıius I (seıt 1925 AUS. In Lor
leben orthodoxe Gläubige. 1000 Schüler, davon Dreiviertel Griechen,
besuchen dıe Klosterschule ın Kailro. Iıe Mönche 1M Stammkloster
sind W1€e der KErzbischof betagt. Idıie oriechısche Presse drängt darauf, den
Nachwuchs für dıe OChDurg östlıchen Mönchtuns durch zweckdienliche
Maßnahmen der orthodoxen kırchliıchen Behörden ın Griechenland un:
auf Zypern asicherzustellen. Dahın zielte auch der Aufruf des KErzbıschofs.

Zum Schluß och eın Wort ber dıe der Sınaılmönche
ZUT katholischen Kırche. Davon WarLlr scechon oben dıe ede Im ersten Jahr-
ausend wurde dıe (+emelnschaft gepflogen. Diese Kınheit darf TOUZ dürftiger
(Quellenauskünfte 1mM 14 und 12.Jahrhundert aNSENOMM werden. Sıe
bestand auch ıIn den 7We]l folgenden Jahrhunderten ach dem Zeugn1s
zahlreicher päpstlicher Schreıiben. A])m 14580 ist eıne Schwankung bemerken.
Seıt dem Klorentinum galten dıe ILateiner q ls exkommunizıert, konnten
aber 1n der Kapelle hbıs nde des 18.Jahrhunderts zelehrTiıeren. Dıe viıelen
Entscheidungen der orthodoxen Patrıarchen dıe Krzbıschöfe 1
16 . Jahrhundert brachte diıese näher Rom Die Quellen sprechen VO  S

elıNer (+emelnschaft, 1 17.Jahrhundert 1600, 1689). Das letzte amtlıche
Schreıben des KErzbıischofs Kosmas stammt AUS dem Te 1705 der Krzbi-
schof verweıgerte das Glaubensbekenntnis. Be1 der Bıschofsweihe VO  z

Kardınal Coussa 24.Aprıl 1961 ahm auch Hegumen Antıpas VO Sınal
teıl

Wır fassen unseTenN Bericht
DiIie Offenbarungsstätte des Alten Bundes auf Sınal hat 1M

Katharınenkloster einen Brennpunkt für Pılger AUuS Ost un: West erhalten
Sıe hat harte Männer. Büßer und Beter In der Klostergemeıinschaft
mengeführt, dıe eınen KEhrendienst der Christenheıt wahrnehmen. Ihre
Beharrliıchkeit sucht eiIn Gegenstück.

Kıne Inl chrıistlicher Lebensweıse stellt, das Katharınenkloster
In einer nachchriıistlichen Umgebung dar Um dıe Ehrenwache der her-
vorragendsten OÖffenbarungsstätte des en Bundes wahrzunehmen, hat

auf eıne gefährliche chrıistlıche Missionstätigkeıt Verzicht geleıstet. eın
Dienst ISt. Zeugn1s für cd1e göttlıche OÖffenbarung abzulegen.

Kın 111 nı durch dıe Pflege der OÖffenbarungs-
SLAatte des Alten Bundes wırd UTrC das Katharınenkloster allen O-

theıstıschen UOffenbarungsreligionen geleıistet, aher a11ım bewertet. Als
eEeTStEe Frucht des erwachenden chrıistlıchen Zusammengehörigkeitsbewußt-
SEeINS und des (+ehbets dıe Eınheıt sollte d1e Wiıedervereinigung der getrenn-
ten Christenheıt verwiırklıcht werden.
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ILauteraturhinweise

( —+ nıchtkatholisch)

Abhandlungen der Kaol Preußischen Akademıe der Wıssenschaften,
Ph1l.-hıst Klasse, Berlın 1918 Nr (Morıtz).

+ 2 Azrzı7z Sduryal, T’he Monastery of St Catherine In Mount Sınal, Kaılro 1950
—+ 3 Bartheel Carla, Unter Sına1l-Bedulmnen und Mönchen, Berlin 1943

Bessarıone, Rom 1905) 185-213 (Delbuch).
Cart Leon, Au Sınal et ans ’ Arabıe Petr  e; Parıs-Neuchätel 1915
Irenıkon, Amay-sur-Meuse 12(192 3-33 (Pantelakıs).
Janın KRaymond A Les Eglises Orjentales et les Rıtes Oriıentaux,
Parıs 1955
Jellouschek Carl, 0.5 Kıne Sınalfahrt, Wıen 1938
Meı1ıstermann Barnabä O.F Gu1lde Nıl, Jourdaın Dar le
Sınal ei Petra, Parıs 1909
Orientalha Chrıstiana, Rom Nr Sl(1927), Nr 66(19
(Hofmann).

43 Orjentalıa Chrıistiana Periodıica, Rom 17(1951 283-303 (Hofmann),
18(1952 OE (Mercatı).

19 Otto Francıscus. Dreı Wochen auf der Halbınsel Sınal, Wıen 1895
13 Prevost Lou1s, Le Sıinal, Hıer au]ourd’ hul, Parıs 1937 (gediegen).
14 Reıisch Max., S1IWwa, Sınal un S1Id, Bern 1958
15 Schneller Ludwıg, Durch dıe W üste ZU Sınal, Leıpzıg 1910
16 Sezepanskı Ladıslaus ach etra un:! ZU Sınal, Innsbruck 1908
17 Skrobucha Heınz, Sınal, Olten-Lausanne 1959

UÜbach Bonaventura 0.5 Vıatje PeI ’ Arabıa Petria cercant les
petjades d’Israel, Montserrat (gediegen).

L9 Wıener Zeitschrift für Kunde des Morgenlandes, Wıen 1939 1295
139 (Gabrıel).
Zurnal Moskovsko] Patrıarchii, Moskau 1959 AL (Harlamov).



ine unbekannte syrısche Handschrıiuft
in Innsbruck Cod 401 Bıbl Unıv.

VO  u}

Severın Grill

Die Universitätsbibhothek In Innsbruck besıtzt eıne VO Jesultenkolleg
In all he]l Innsbruck stammende syrısche Handschrift, dıe ıch hıemıt
beschreıben und deren Inhalt ıch bekannt geben wıll!

Die Handschrift besteht AUS 175 Pergamentblättern ın Oktavformat,
ist 136 hoch, breıt und 34 stark Sıe Täg den Vermerk
Socijetatıs esu Halae Der Text, ın schöner Sertoschrift ist mıt schwarzer,
dıe Titelüberschrıften sınd mıt roter Ihınte geschrıeben. Kın durchschnitt-
ıch D3 Seıten-Ober- und Unterrand ist häufıg mıt mehrfarbıiıgen Ver-
zıierungen versehen. Der ursprünglıch unpunktıierte 'Text wurde VO zweıter
and mıt der westsyrischen Punktatıon klargestellt, AUSSCHOMMN: dıe
Kıgennamen. Kıne drıtte and (%) hat eine Pagınıerung ach abendlän-
dıscher Art (von hınks ach rechts zählend) angebracht, dıe dem VO  S rechts
ach Iınks laufenden Kontext nıcht entspricht. Be1l der folgenden nhalts-
angabe 7zähle ich daher sınngemäss ach morgenländıscher Art (von rechts
ach lınks), weıl dıe Beıbehaltung der vorhandenen falschen Folnerung
eıine Verwirrung In die Abfolge des Inhalts ergeben wuürde. Der Fachmann
wırd hbe1 der Auffindung der Materien keine Schwierigkeit haben, zumal
dıe Psalmen mıt iıhrer Nummer versehen SINd.

Auf den Text der einzelnen Stücke der Handschrift ll ich nıcht näher
eingehen, da INIT dıe Bekanntmachung derselben und eıne allge-
meılıne Inhaltsangabe tun ist,

Inhalt der Handschriuft
Fol 29-168a Das Psalterıum Davıdse. Incıpıt. 11331 r<

A0 mXg 1a5ı 0A3ı e..\...!.‘7° r< 103n RI INO
53NAIADHUN ( 323930 m’ 453 ra I OQ

In Sommer 1967 richtete 1C. ıne Rundfrage die wissenschaftlichen Institute Österreichs
nach dem Besıtz VO.  e syrischen Handschriften. Kıs alle ntworten negatıv mıt Ausnahme
VO Innsbruck. Da diese Handschrift nbekannt; se1ın dürfte, mache ich Q1Ee hier mıt einer kurzen
Inhaltsangabe bekannt. Pius Zingerle (1801-18851) un Anton Baumstark -

die Handschrift gekannt haben, Wage ich nıcht entscheiden.
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Im Namen des Allherrschers un unbegreiflichen Herrn begınnen WIT

nıederzuschreıben dıe Psalmen Davıds, des KÖönıgs und Propheten des
Herrn, des Auserwählten unter Se1NeN (+enossen.

Explhicıit : <n.!.?.\_u(\ er v10(7).1 3C .:>ä\.3221&

Zu nde 1S% dıe Niederschrift der Lobheder Davıds des Propheten Sıe
etragen der Zahl ach hundertfünfzıg

Fol 1682 Psalm 151 Incıpıt SX arl r 3r ia ı5
NIı N Aın A A 33 19 HaAM rm< 3as1

EKın anderer Psalm Davıds außerhal der Zählung Der Kleınste War iıch
unter i1nNe1NeENI Brüdern der Jüngste Hause 1Nne1lNnes Vaters

FKol 168b Das Ave Marıa D 26 2 Imalnl=> Ara
r(ä\€\:uk„äfl...\.7)p..'\.‘7.)d):xl!. i

Der ruß des Kngels (+abrıiel Marıa Gegrüßet 4E1ST, du, Marıa voll
der (inade

Fol 16943 N m a Anz. aDas Magnificat 46 55
i m’ 53A752

Lobgesang der (+ottesgebärerın och preıiset Seele den Herrn
MEZ3 LL \ B mZa Anz. aFol 169b Lobgesang der Kngel

Q C 1012 5nı mf O5 NL3 IO AA H1g DA
aln aar ä:\:l\„ _S.r(\ A Q CUu23

Heılıg bıst du ott heılıg bıst du Starker heılıgLobgesang der Kngel
bıst du Unsterbliıcher Ks sprach Nıkodemus Joseph er du für uUuNLS gekreu-
z1g%t worden bıst erbarme dıch unser !

Fol 169b Das (+ebet des Herrn Mt 4° ar al
m_ a y D3 anr ,mox.'.'.:n&)n&

Das Gebet, das Herr Jünger lehrte Vater Hımmel
Fol 169b Iıe acht Seligkeıten. Mt D, 4C 17 cuÄ;<m<:n D

33C 1A29 aD MC aaay D3
Iıe Seligkeıiten Evangelıum OChrıst1 Selıg sind dıe Armen (ze1ste

rmn a &aa 101Fol 170b Erleuchtung » (ein Lobgesang)
A mYa arwb ;a vtn..1\.& 3asaıl

MN ADMEN m< 9a 3a3

Krleuchtung Licht das aufgegangen 1ST für dıe (+erechten un für dıe
rechten erzens eliINe Freude (1st) Herr Jesus Christus 1st aufgegangen
für unNns A US dem Schoße Se1NesSs Vaters ‚er kam und führte unNns heraus AUuSs

dem Dunkel und erleuchtete UL m1t SE1INEI1L prächtigen Iaucht Der helle



154 Griüll

Jag gINg auf ber den Menschen und floh dıe Macht der Finsternis.
Licht INg auf für uns AaAuUuSsS seINemM Lıicht un erleuchtete dıe dunklen Augen.
Seine Herrlichkeit INg auf iınmıtten der rde und erleuchtete dıe unteren
Abgründe. Schwach wurde der Lod, das Dunkel floh un dıe oTe der
Unterwelt wurden zerhbrochen und (das Lıcht) erleuchtete a lle (reschöpfe,
dıe vorher dunkel Ks standen auf dıe Toten, dıe 1MmM Staube lagen,
un stimmten Lobpreıs A,  D enn WT für S1Ee der Krlöser. Kr vollbrachte
dıe Krlösung, gab uUunNnSs en un: wurde erhöht seINeEemM erhabenen Vater
a) Kr wırd wıederkommen In se1INeT oroßen Herrhchkeit (am Rande
und wırd erleuchten dıe Augen aller, dıe auf ıh warteten. Unser Könıg
wırd kommen In se1ner großen Herrlichkeıit) und WIT werden anzüunden dıe
Lampen und hınausgehen, ıhm entgegen. Wır werden uns freuen ber ıhn,
W1e sıch ber uns gefreut hat, un: wırd uns erfreuen durch se1ın präch-
t1ges 1C Lobpreıs werden WIT aufsteigen lassen sge1lner MajJestät und
WIT a lle werden lobpreısen seınen erhabenen Vater 1e1 sınd se1INe Krbar-
MUNSCN und sandte ıh unNns q IS Hoffnung und Krlösung, selnen Laı
der plötzliıch aufgıng. Und werden ıhm entgegengehen dıe Heılıgen und
ihre Lampen anzünden, und alle, dıe Jammerten un sıch abmüuühten und
bereıt sınd. Kıs werden sıch freuen dıe Kngel und dıe Wächter des Hımmels
ber mz * C) dıe Kechtschaffenen. un dıe (Kngel () der (+erechten werden
Kronen auf ıhre Häupter legen zuma| demütıg un lobpreisend. Meıne
Brüder, erhebt euch un: macht euch bereıt, daß WIT unsern KÖönıg und
UuUunNnsernn KErlöser preisen, der kommen wırd 1ın selnNer oroßen Herrlichkeit
un uns Kreude bringen wırd UÜFPE das prächtige TLacht (17 1b) Se1INeESs K Öön1gs-
palastes ]

FKol 1713 Lobgesang der Jünglinge 1M Feuerofen. Dn 9 T (auUS-
ZUgSWEISE).
, AI amla Z i N AD 3D XN mYa anyı a

il r<& 53
Lobgesang der TEI Jünglinge Preiset den Herrn, alle Werke des Herrn
den Herrn ® ——

HKol 17928 IDER Symbolum Nıcaenum. m’a cı Y n A ar
11331 NN M aOQ21953 mam SmrY

( _ı 3 mran

Symbolum des Glaubens der 318 Väter Nıcaea
Wır glauben den eıinen Gott. den allmächtigen Vater, Schöpfer des
Hımmels und der rde
11 Fol 173a-1783b (z+ebet des Schreıbers mar N© . CL

KZuöl ın 23 Y\D1C\2A
Jesus Gott, der gekommen ist uUuLlSeTel Krlösung, der dıe Sünder absolvıert
und dıe Verlorenen gesammelt hat
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12 Fol 17351743 Kolophon (sıehe Abb auf Tafel)
Beendet ıst, das uch Davıds, des Propheten und Kön1gs, 1MmM gesegneten
Monat Schebat (=Februar), ATı 11 Tag, einem Mittwoch, dıe neunte
Stunde, 17 Jahre 1829 ach der Jahreszählung Alexanders, des Sohnes
des Phılıppos, des Griechen, un: ach der Jahreszählung esu Christ1
Lölt, VO  o der and eines schwachen, sündhaften, nachlässıgen, armselıgen
un erbärmlıichen Menschen mıt Namen Elas, Sohn des Abraham, Schüler
des Mar Petrus, des Patriarchen der Maronıiten, 1 gesegneten Kloster
174a (ZUT) Herrın Marıa VO  u} (Jannobın auf dem Berge Iıbanon. (+eschrieben
wurde 1n der Stadt WMY für uUuNnNsSseTeEeIl ehrwürdıgen und heılıgen
Vater, den Mönch (D Y° A US der Ortschaft BYFR 1m (+eblet VO

WMY, der gesegneten und christuslhebenden Stadt Und gehört
den Mönchen (vom) Heılıgen KWSTYN Ich bıtte jeden Vater un jeden
Bruder. der In dıesem Buche hest und ın ıhm auf (Talsche) Punkte oder
(Schreıib-) Fehler oder Zeılen(-Fehler) stößt, mOge gemäß selnem Wıssen
verfahren un mıch nıcht tadeln 4, ist, doch alles (Jeschaffene unvollkommen.
Und ete für mıch des Herren wıllen, un jeder mOge seıInem (+ebet
entsprechend belohnt werden !
Sohn, der geboren wurde VO  — der Tochter Davıdea körperlich, g1eße AUS

eın Krbarmen ber den. der geschrıeben hat, beständıglich, und dem
Leser 4E1 oynädıg In deıner (nade gütiglıch, un! dem Besıtzer (der and-
schrıft) verzeıh und verg1b barmherzıglıch 15

Die Personen- un Ortsnamen sind och 7ı untersuchen. Wahrscheinlich versteht der
Schreiber unter WMY die Rom  P  * vergl ayne Smith, Thesaurus Syrliacus, 17

Hier ist vermutlich einen Ort In der ähe VO Rom 7ı denken, vielleicht Vıterbo der
ahnlıch

Perfekt In Wunschsätzen ist, ZWAal 1M Syrischen möglıch, 1eTr könnte 11a  — ber Einfluß
des Arabischen denken, das ohl ıe Muttersprache des Schreibers Wal.

Herrn Tof. Aßfalg spreche 1C. hier für die VO  - ıhm vVorgenoMmMm: Verbesserungen
meıner Erstschrift meınen ank A US.,
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PERSONALIA

Unıiıy.-Dozent Dr Juhus AßtTalg, München, wurde Oktober
1966 ZU Wiıssenschaftlichen Rat und November 1967 Z außer-
planmäßigen Professor ernannt.

Dr phıl James Nevılle Bırdsall, bekannt durch zahlreiche Arbeıten
ZUT bıblıschen Textkritik und syrıschen, äthıopıschen und georgıischen
Lıteratur. 1965-66 Vısıtıng Assorc1late Professor of (laucasıan anguages

der Unıiversıty of Calıfornıa, ILos Angeles, wurde 1967 ZU. Senlor Lecturer
ın Theology der Unihrversität Bırmingham, England, ernannt.

Uniıy.-Dozent r.Dr TNS G, Ht8.. AaaTr-
brücken, wurde Anı unı 1968 AU außerplanmäßıgen Professor ernannt.

TOTENTAFLEL

SIr A lfred C'hester Beatty, gest 0.1.1968 Monte Carlo, geb 172 1875
New Y ork, Begründer eıner weltberühmten Sammlung VO Handschrıiften,
darunter vıele bıblischen und christlhıech-orientalıschen nhalts.

Venance Grumel, gest 13.8.1967, Parıs, geb 1890, ge1t 1925 Sekretär
des Institut Francaıs d’&tudes byzantınes, 1955 Maitre de Recherches

(Clentre Natıonal de la echerche scıentif1que, 1966 Mitglied der Acadeämıe
de Savole, Verfasser vieler wichtiger Arbeıten ZUT Byzantınıstik ; vergl.

Janın, Bıibhographie du Venance Grumel, 1ın REB 1966) VII-
AXAYVIL: Laurent, I‘ muvre scrventıfıque du Venance Grumel-
196 %, Iın REB 1967) A}  D

P.Dr Vahan Inglisıan, gEeST Knde Januar 19658, Wıen, geb 1897
Artvın (heute Coruh, Osttürkein), 19921 Priester 1 Wıener Mechiıitharısten-
kloster, Prıior, Generalassıstent, Rektor der Theologischen Lehranstalt
der Wiıener Mechitharıisten, Verfasser zahlreicher armenıstischer Werke
und Aufsätze (bes ın Handes Amsorya).

Msgr. Gabrıel Pa e gEeSt 0.4.1968 Vernon Kure), SYyrT1-
scher Chorbischof VON Antiochıen, Pfarrer der syrıschen Pfarreı St; Kphräm
1n Parıs, Rıtter der Ehrenlegıion, Begründer und Direktor der Zeitschrıift

L’Orient Syrıen



KONGRESSE

Kolloqguvum Afrıka unNd$d Rom » IN Halle a.d Saale

Vom D hıs 27.Maı 1967 veranstaltete das Institut für Altertumswıissens-
chaft SemiıinarT für Ite (A+eschichte der Unıiversıtät Halle- Wıttenberg in
Zusammenarbeıt mıt dem Institut für oriechısch-römische Altertumskunde
der eutschen Akademıe der Wissenschaften eın Kolloqurum, das dem
T’hema Afrıka und Rom » gewıdmet Wa  H Dıie Bezıiehung der dem Ar-
beıtsauftrag der beıden Institute entsprechend grundsätzlıch hıstorısch
konzıplerten T’hematık ZUT Gegenwart wurde durch das Kınleitungsreferat
O  a Irmscher (Berlın) ber die « Altertumswıissenschaft und das A6-
schichtsbild der Jungen Natiıonalstaaten » hergestellt. Sachgemäß War das
FProgramm der TEl arbeıtsreichen Jage ach den TE1I Perioden ömıscher
G(Geschichte gegliedert Afrıka und Rom IN der Zeıt der Republık,
1ın der Zeıt, des Prinzıpats, 1ın der Zeıt des Domiminats, wobhel dıe etztere
KEpoche durch eınen Vortrag des Hallenser Althistorıkers H.- Diesne]
eingeleıtet wurde.

Kıne Reihe VO Beıträgen befaßte sıch mıt rel1g10nNS- un kırchen-
geschichtlichen Problemen ;: z. B dıe Referate VON St, degert rag

Phönızısche Tradıtionen 1mM nordafrıkanıschen Chrıstentum », Margules
(Grodno) « Zur KFrage der Entstehung und der (Quellen des ({Jnostizısmus
In Nordafrıka. Gnostiker un KRom », Kreudenberger (Krlangen) « Pro-
bleme römıscher Relig1onspolıtiık ıIn Nordafrıka ach der Passıo Perpe-
tuae et Fehecitatıs » und Thümmel (Greifswald) « Afrıkanıscher Kır-
chenbau

Zu dıeser Tagung, dıie nıcht. zuletzt dank der vorzüglichen Urganısatıon
durch dıe Veranstalter sehr harmonısch verlıerf. 104 Teılnehmer
AUS dem In- und Ausland erschıenen, dıie sich Rande des offizıellen
Programms mancher fruchtbaren Dıskussion zusammenfanden.

TNS Hammerschmidt,

Anus der T’ätvgkeıut des Stuftungsfonds Pro Orzente 9 Wıen

Den Festakt Ehren ST Selıgkeıit, des orthodoxen Patrıarchen VO  >

KRumänıien, Justinian, benutzte Km HKranz Kardınal Könıg, Krzbischof
VOLL Wıen, der Vorsıtzende des Kuratoriums des Stiftungsfonds, dazu, dıe
(GG+eschichte un dıe Aktıyıtät VON « Pro OrıJente » darzulegen un e_
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äutern. Zur Gründung dıeses Stiftungsfonds kam 1M Anschluß e]lne
Bemerkung, dıe aps Johannes gleichsam Zanz nebenbhe1l In eıner
AucıJjenz den Kardıinal richtete Kır mOöge sıch als Bıschof elıner Stadt, dıe
durch (+eschıichte un geographische Lage aufs engste mıt dem Osten
Kuropas verbunden sel, doch gelegentlıch etfwas d1e katholischen Bıschöfe
In den Ustgebieten kümmern. I)iese oTte öffneten dem Wıener Oberhirten
das Auge für weıtere Aufgaben un Möglıchkeiten 1M Reıche Gottes, dıe
mıt seInNnem Bıschofssitz verbunden SINd. Krfahrungen, dıe der Kardınal 1M
Zusammenhang mıt einem Autounfall auf dem Wege ZU Begräbnis des
Kardınals Stepinac machte, aten eın übrıges. So kam es enn ZUT Kroöff-
nungssıtzung der neubegründeten Stiftung und 19 unı 1965.; be1 der
a ls Vertreter des Patrıarchen VO  > Konstantinopel der Metropolit Melıton und
vonseıten des Sekretarınts für dıe Eıinheıt der OChrısten Mons. Wiıllebrands
dıie grundlegenden Referate hıelten In eıner Arbeıtssıtzung legte annn

Jag der als langjährıger Dırektor des (lentre A’KEtudes Istina 9 Parıs, ıIn
Ostkirchenfragen aäußerst versjerte Archımandrıt des byzantıno-slavıschen
KRıtus, (7 Dumont. 9l eınem ebhaft ınteress]ierten und diskutierenden
(GGremıum dıe praktıschen rundsätze dar, ach denen sıch qdAie Arbeıt des
Stiftungsfonds auUsrichten könnte.

Dieses ökumenısche Symposıon VO  > « Pro Oriente» War der ErsSte Akt elner
Reıhe VO  u Veranstaltungen verschıedener Art, e alle, ach den N orten des
Kardınals, « ım Geiste e]lNes Brückenbaues für dıe wıederherzustellende
Eınheıt mıt den Ostkırchen gehalten wurden. Wır erwähnen daraus 1U das
ökumeniısche Symposium ber Säkularısation un!: Säkularısmus » ON

13 November 1966, angeregt derzeıtigen ersten Dıirektor des Oöku-
menıschen Instituts des Weltkıirchenrats In Genf£, Prof. Nıssıioti1s, wohbel cie
Auffassung der Vertreter der Ostkirche ber d1eses Problem sıch 1n den
Themen ıhrer Referate deutlich kundtut Metropolıit Athenagoras VO  w

Thyateıra und Großbrıtannien sprach ber Aspekte östlıcher un: westliıcher
Kkklesiologıe und Prof. Alıyvısatos, Athen, ber Die Heılıgung und Vollen-
dung der Welt ». Im November 1967 War eın Symposion der Klärung des
« Verhältnısses der römısch-katholischen un: der orthodoxen Kıirche »
gewıdmet.

Besonders reich WarLr dıe Veranstaltungsliste ın diesem Jahr Am 13 Fe-
bruar Iud Pro Oriente » eınem Referat mıt anschhließender Aussprache
eın das VO  - Prof. Murad Kamlıl, Ka1ıro, ber Die koptische Kırche einst
un Jetzt gehalten wurde. Vom DD DE März folgte eın Symposıon unter dem
Uıtel « Stand der Bezıiehungen zwıschen katholhischer und orthodoxer
Kırche ». Hauptreferenten Metropolıt Emıihanos. ständıger Vertreter
des ökumenıschen Patrıarchats beım Weltkıirchenrat. und Pıerre Duprey,

DB, Sekretär der Ostkırchenabteullung des Sekretarıiats für dıe Kınheıit der
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Chrısten. Während Metropolıt Emılianos ber Katholiken un: rthodoxe
Aktuelle Sıtuation-Perspektiven » sprach, gab Duprey Darlegungen ZU
Thema Das Aggiıornamento der Beziehungen zwıschen der katholischen
und der orthodoxen Kırche ach dem Zweıten Vatıkanıschen Konzıl ». An
diese Vorträge, dıe 1M Rahmen eıner Veranstaltung 1 (Großen ests42a der
Universität Wıen stattfanden, schloß sıch nächsten Jag eın reichfacet-
tiertes Round-Table-Gespräch ZU Thema unter eiılnahme VO  un Kxperten
der Ökumene aller Rıchtungen

Vorläufiger Höhepunkt der ökumenıschen Bemühungen VO  — Pro
Oriente » dıe Veranstaltungen anläßhch des Besuches Seligkeıt
Justinian, Patrıarchen VO  — Rumänıien, 1n der Zeıit VO 20.-29 unı 1968
Am 27 unı eTröffnete der Patrıarch ın der ula der Akademıie der bıldenden
Künste, Wıen, eıne Ausstellung Ikonen un Kultusgeräte AUS Rumäniens
Kırchen und K löstern dıe, be] Krgänzung durch eın1ıge Stücke A US Wıener
Staatssammlungen, VO  un Dozent Dr Zger, der auch für die wıssenschaft-
lıche Redaktıon des Katalogs verantwortlich zeichnet, auf elner e1gens hlıerfür
unternommenen Reıse ach Rumänıien AUS den Museen des Patrıarchats un!:
ein1ger Klöster ausgewählt und zusammengestellt wurden. Am un

unı ete der Patrıarch dem Erzbischof VO  — Salzburg eınen Besuch
ah und besichtigte beı cd1eser Gelegenheıt atuch das Internationale Forschungs-
zentrum, wobhel besonders für das Ostinstitut mıt gelnNer Abteiulung für
den Christlichen Osten Interesse zeıgte. Am R unı fand annn In der Großen
ula der Unıiyersıität Wıen der Festakt Ehren des hohen (+astes STa
VO  a dem eingangs gesprochen wurde. DDr Kondrinewıtsch, Lehrbeauf-
tragter für UOstkırchenfragen der katholisch-theologischen Fakultät der
Uniıyversität Wıen, hıelt dıe FWestrede., In der den rumänıschen Patrıarchen
als den oroßen Organısator In der Anpassung der kiırchlichen (zesetze un
Instiıtutionen dıe eue Gesellschaftsordnung 1n Rumänien, den obersten
Hırten un! Vertijefer des geistlıchen Lebens selner Kırche, den Theologen,
der schon sechs Bände Predigten und Pastoralschreiben veröffentlicht habe,
un schheßlich als den Promotor der ökumenıschen Bewegung elerte.

Ludger Bernhard.

Uongresso Internazıonale

dr Studrı dn USICA. Bızantına Orzentale Laturguca
Vom NALT Maı 1968 fand In der altberuhmten oriechıschen Abteı ({rotta-

errata be1 Rom der iınternatıonale Kongreß für byzantınısche un:! OTIeEN-
talısche Kırchenmusık Veranstalter War das Centro Studı 1 Musıca
Bızantına der Abtelı, dıe eıne der verschwındend wenıgen Stellen ıst die
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lebendige Verbindung zwıschen dem ogriechıschen chrıstlıchen Osten un em
lateinıschen christlichen W esten och AUuSsS der Zeıt VOTL dem offizıellen Bruch
zwıschen der byzantınıschen und der römıschen Kırche bestehen geblieben
un 1M Laufe der Jahrhunderte nıe ZerrISseN worden ist.

Ddagen WIT gleich vVOrwes Von allen wıssenschaftliıchen iınternatıonalen
Kongressen, dıe der Berichterstatter Je besucht hat, konnte sıch keıner, und
mochte auch IB 1e] größerem Rahmen und VO  — och S bedeutenden
Institutionen veranstaltet, se1N, mıt der äußeren technıschen Perfektion
MESSECN, dıe der Dırektor des Centro VO  a Grottaferrata dem Kongreß ZUT

Verfügung stellte : Sımultanübertragung ın alle ]er Kongreßsprachen
ıtalıenısch, deutsch, englısch, Iranzösısch, sodaß Jedem Teılnehmer AUuSs

aller Herren Länder möglıch War, sıch Jederzeıt den ehbhaft geführten
Diskussionen beteılıgen ; annn Bıldwerfapparate nıcht 1Ur für Diaposıitive
un Aufsıchtbilder, sondern auch eıne sınnreıiche, doch verblüffend einfache
Konstruktion. un exte, Notenbiılder, Dıagramme A, d1e der Jeweılige
Sprecher während SeINES Vortrages auf dem Pult VOT sıch Papıer brachte.
vergrößert dıe Biıldleinwand, dıe hınter ıhm ber se1ınem Kopf ANDC-
bracht WaLrL, werfen.

Das V ortragsprogramm Relazıon1 (30 mM1n. Vortrag un mın Dis-
kuss1on) und (lomunıcazıonı (IO mMın Vortrag un mın Dıskussion) War

reich, vielleicht etwas überreıch. Kıs ist unmöglıch, 1er alles aufzuführen.
WIT muUussen uns damıt, begnügen, das besprechen, W asSs dem Berichterstatter

bemerkenswertesten erschıen, eıne Auswahl, dıe keiıne Abwertung des
]1er nıcht Krwähnten darstellt un notwendıgerwelse subjektiv ist Der
Kınleitungsvortrag, anstelle des verhınderten Verfassers. Metropolıt Maxı-
11105 VO  am Laodıicaea, VON eiınem (Aeistlichen AUS Konstantınopel 1mM orıgınalen
Griechisch verlesen., behandelte dıe Gesetzgebung un:' dıe Inıtıativen, dıe
VO ökumenıschen Patrıiarchat 1MmM Bereich der Kirchenmusık 1mM
ausgıngen. Mıt der Relazıone VON Tomadakıs 11 rıtmo nell’ınnografia

nella musıca bızantına, wurde gleich e1iIn (+ebjet betreten, das 1mM Verlauf
des Kongresses och ußerst lebendigen Auseinandersetzungen führte :
Iie Frage, W1e weıt lıterarısche und philologische Probleme, dje mıt der
ostehrıistlichen Kırchenmusık verbunden SINd, auf einem musıkologischen
Kongreß Heımatrecht haben Der Berichterstatter suchte In der Kınleitung

selInem Vortrag ber den Ausfall der (Ode 1MmM byzantınıschen Neuno-
denkanon » dıe Berechtigung ZUT Behandlung olcher Themen durch den
1n weıls auf dıe Tatsache beweısen, daß alle ostkırchliche Musık Vokal-
musık ist un deshalb unausweiıichlich mıt sprachlichen un lıterarıschen
Studien verbunden ist Tatsächlich zeigte doch auch ohl der Vortrag VO  —

Raasted, dem Jjetzıgen Herausgeber der Monumenta usıcae Byzantınae,
ber «'The CONTENTS of early heirmologıa », daß auch der Musıkologe ım
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strengen ınn nıcht umhın kann, sıch mıt den grundlegenden Handschriften
auch 1MmM Hınbhek auf dıe damıt verbundenen texthchen Fragen beschäf-
tıgen. uch unter diıesem Gesichtspunkt dürfte der erste Kongreß für
östlıche Kırchenmusık richtungweısend SCWESCH Se1N : Vorrang des eigent-
ıch Musıkologischen, Ja Abweısung aller lıterarıschen und phılologischen
Kragen, unmöglıch.

Besonderes Interesse fanden jene Vorträge, dıe bısher ın Kuropa aum
näher bekannte, weıl och nıe aufgezeichnete un!: untersuchte, Musık OTIeN-
talıscher Kırchen behandelten, WIe etLwa dıe Ausführungen VO  — Bocsaı :
« La tradıtıon musıcale d’Egypte». Fr Bocsa]l hat ıIn monatelangem
Aufenthalt In Agypten zahllose Bandaufnahmen VO  — den kırchlichen (30-
sangen ın den koptischen Kathedralen und Klöstern gemacht und das
Materjal annn In udapest musıkologıisch verarbeıtet. Sıe stellte e]ıne
SCNAaUEC Korrespondenz der 1M Laufe des (+ottesdienstes VON einem der
ıturgen gewählten Fınalmelismata. für Kesponsorıien SOWI1e kurze Anru-
fungS- un Antwortformeln, W1e S1e etwa zwıschen Priester und Dıakon bzw
dem (C‘hor gewechselt werden, fest und tellte eın Formelverzeichnis der dabel
eingehaltenen, gelegentlich erstaunlıch reichen Melodieführungen auf In
westlicher Notatıon be1 Kınführung VO  - Hılfszeichen für östlıche Spezlalı-
Aaten, etwa für Vıerteltonschritte. Dergleichen führte elıner weıteren
heftigen Grundsatzdiskussion, besonders unter den zahlreich vertretenen
Griechen, ber dıe Verwendbarkeit des europälischen Notensystems für dıe
Aufzeichnung ostkırchliıcher Gesänge. Iıie extreme Kıchtung, Ww1e 1E etwa

loannıdes vertrat, behauptete uneingeschränkt, daß jede Verwendung
abendländischer Notatıon unausbleiblich Verfälschung und erderbnıs der
östlıchen Kırchenmusık bedeute. Demgegenüber berief sıch dıe Gegenparteı
auf dıe Notwendigkeıt, sıch eıInNes Notatıonssystems bedıenen, das Jedem
Musıkologen unSeTeTr Tage verständlıch E1 und 1Ur der Krgänzung durch g..
W1SSe Spezlalzeichen bedürfe.

Alles 1n allem mu 11all den Kongreß VON Grottaferrata a IS voll gelungen
und ın vielfacher Hınsıcht als rıchtungweısend für a lle kommenden Kon-
SLESSC der gleiıchen Art ansehen.

Ludger Bernhard

T7 Deutscher Orrventalıstentag (M9} e Julz 1968 un W ürzburg
Auf dem 17 eutschen Ori:entalıstentag ın W ürzburg bıldeten dıe FKFreunde

des Christlichen Orjents wıeder eıne eıgene Sektion « Christlicher Orijent
un Byzanz Mıt etwa 40, darunter erfreulıch vielen Jungen, Teılnehmern
gehörte dıe Gruppe ZWartr den zahlenmäßıg kleinsten, mıt A Referaten
und ach ıhrer sonstigen Aktıyıtät aber siıcher den eıfrıgsten Sektionen
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des Kongresses. Ktwa. eın Vıertel der Teılnehmer WarTr AUS dem Ausland
gekommen.

Die Referate der Sektion sollen 1M Rahmen der Kongreßakten dem-
nächst eım FKranz Steilner Verlag, Wiıesbaden, ın Buchform erscheıinen.
Daher Mag 1eTr VO  - eıner Aufzählung der einzelnen, dıe Leser dieser Zeit.
schrift durchwegs interessierenden IT’hemen abgesehen werden.

ıe Tätigkeit der Sektion beschränkte siıch keineswegs auf Referate
un anschließende Dıiskussion Der außerordentlich rührıge Göttinger
Arbeıtskreis für syrısche Kırchengeschichte » Prof. Strothmann,
dessen Mitglieder asiıch ın grober Zahl den Referaten und Diskussionen
beteılıgten, überreıichte alle Teılnehmer se1ne Schrift Paul de Lagarde
un dıe syrısche Kıirchengeschichte », Göttingen 1968, dıe 1M nächsten
OrChr ausführlicher angezeıgt werden soll Dıe Herausgabe weıterer e1IN-
schlägıger Arbeıten ın Göttingen wırd vorbereıtet. Dr Liısmond VO  . der Impri-
mer1e Orjentalıste, Löwen, berichtete VO neuesten Stand des CSCO und
anderer orıentalıstischer Verlagsprojekte. Prof. Gra{ffin, Parıs, teılte
mıt, daß dıe Patrologıa Orjentalıs ın den Verlag Brepols, Turnhout-Belgıen,
übergegangen ist und daß QA1eser Verlag auch einen Nachdruck der VeTr-

orıffenen Bände der erwägt, WeNnN genügend Bestellungen eingehen.
Prof. GIg8NO0UX, Parıs, machte dıe Sektion mıt se1lner oroß angelegten
Ausgabe mıt Übersetzung un Kınleitung VO Homuiulıen des Narsa]l bekannt,
dıe demnächst 1n der erscheıinen wırd. Dıie Mıtarbeıiter des Kleinen
Wörterbuches des christliıchen rients » (Verlag Harrassowiıtz, Wlıes-
baden) trafen sıch elıner Besprechung. Prof. Bıedermann führte
zahlreıiche Interessenten durch dıe sehenswerte ostkırchliıche Sammlung
der Augustiner (Steinbachtal 2a) Außerdem War reichlıch Gelegenheit
geboten, dıe vıelen Sehenswürdigkeıten VO  u Würzburg und Umgebung

besichtigen. FEıne kunstgeschichtliıche YFahrt führte dıe Kongreßteıl-
nehmer ach Creglingen und Kothenburg ob der Tauber So vermıiıttelte
der gut organıslıerte Kongreß en Teılnehmern sıcher mannıgfache An-

für ihre weıteren Arbeıten Juhus Aßfalg
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Krnst 111 G Stellung UN Bedeutung des Sabbats un
Athiopien Studıa Delitzschlana Kohlhammer. Stuttgart 1963

und 84

Als 1C. VOT Jahren begann, mich den Fragen der Liturgien des Christlichen Ostens
widmen, erregte gleich damals die ben durch Sebastian urın SCI herausgegebene äthiopische
Athanasıusanaphora meıine besondere Aufmerksamkeit. So berührt mich eigenartıg,
daß 1C. 11UM ausgerechnet durch meınen ehemalıgen inzwischen eıner Autorität auf dem
Gebiete der un! der äthiopischen Belange herangereiften Schüler die Möglichkeit be
komme, einıge (+edanken dieser Anaphora ın einen größeren Zusammenhang einzuordnen.

Die judaisierenden Tendenzen 1M äthiopischen ('hristentum haben seıt eh un! Je die Augen
der Forscher gefesselt ; insbesondere « dıe tief verankerte Gewohnheit der Beobachtung des
Sabbats ». stellt, sich die Frage inwıeweıt stimmt nach äthiopischem Selbstverständnis
der harakter dieses Tages mıt dem des israelitisch-Jjüdischen Sabbats übereıin ? » (S 3)

Als Quellen für die Untersuchung werden 1M eigentlichen Sınn 1Ur okumente herange-
DE, die In Äthiopien selbst; entstanden sind. Die Kirchenordnung des KöÖönıigs Zar’a Ya qob
regelt durch Verbote un Gebote die Einhaltung der Sabbatruhe, VOT em den (+0ttesdienst

diesem Tage Dieser umftaßt eın dreifaches ıne eucharistische Liturgie ; den Rıtus der
Kreuzverehrung In der Stunde und die Feier der Agape Abend Eıine Stutze für die
Beobachtung des Sabbats ın Äthiopien haben WIT uch ın einzelnen Dokumenten des pseudo-
apostolischen Schrifttums (an eınen unmittelbaren Zusammenhang zwıschen der äthıopischen
gape Samstagabend un! den durch Sokrates und Sozomenus bezeugten Samstagabend-
Eucharistiefeiern In Ägypten glaube 1C. nıcht) Wenn uch die äthiopische Athanasıus-
anaphora direkt un unmıittelbar ZUTL Verherrlichung des Sonntags bestimmt War, zeigt S1e
doch eigenartıge, jüdisch-talmudische Züge, die ihre Herkunft nıcht, verleugnen können !
So die Begrüßung des Sonntags, cie Verabschiedung des Sonntags, die Personifikation des
onntags, der Sonntag als Tag des Kndgerichtes.

Mıt, großer Behutsamkeit:; steckt der cdıe einzelnen Marken. Je nach Alter, Neigung und
Eınzelkenntnissen wird I1a  - In dem eıinen der anderen all diese Marken vielleicht eLwas
anders setzen. ber ufs gesehen wird INa sich gEernN VO der and des sachkundigen
Forschers leiten lassen. Dabei hest sıch ıe Arbeit TOULZ ihres wissenschaftftlichen harakters
{lüssıg nd angenehm.

Da dem uch ın kleinsten Fragen sichtlich auf letzte Genauigkeit ankommt, E1 ZUMN

Schluß eın ergötzliches Versehen angemerkt ist, gew1iß ıne lobenswerte Angewohnheit,
bei aten AaUus der Geschichte der Kirchen des christlichen Ostens dem julianıschen atum
uch das entsprechende gregorlanische beizufügen. Man tut ber In dieser Kichtung des Guten
zuviel, WEeNn 11a  - uch beı jenen Jahren eın gregorlanisches atum beifügt, och gar
keinen gregorlanıschen Kalender gab ! Letzterer trat ja TST. 1mMm Jahre 1582 ın Kraft; un doch
hest 1118  - auf ° für eın Datum A Uus dem ebr jul./28 ebr. greg.» $ — —D Obendrein
gilt die Spanne des Unterschiedes VO. agen zwıschen den beiden Kalendern TST VO  — 1900 * 7 ——

Engberding
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Ernst Symbolik des orzentalischen OChristentums.
T’afelband der « Symbolık der Relıgronen ». Anton Hiıersemann.
Stuttgart 1966 109 Abb 9  ,‚

Ks War e1in außerst begrüßenswerter Gedanke, dıe Abhandlungen ber dıe Symbolık Ades
orthodoxzen und orıentalıschen OChristentums durch eıinen 'Tafelband noch eindrucksvoller
gestalten. Der V ’ der iın dem genannten and die Darstellung der koptischen, der äthiopischen
un! der armeniıschen Kirche übernommen hatte, zıieht hier uch die syrıschen Kirchen mıt
heran.

Aus dem schon vorhandenen Material wird mıiıt siıcherem Griftf das alt un! lang Bewährte
uch hier dargeboten. Dazu Treten höchst beachtenswerte NEUE Darstellungen, die der
sich persönlich erwerben konnte. Eın außerst sorgfältig gearbeiteter Quellennachweis gibt
genauesten Aufschluß, die Jjeweilige Darstellung herstammt. uch die gewiß nıcht eichte
Beschränkung auf 109 Abbildungen verraft, ıne kluge and

Da die Keproduktionen glänzend gelungen sind un! durch kurze, aber gehaltvolle Erläute-
ruNnNgen leicht faßbar gemacht werden, annn der Tafelband einem jeden Interessierten uch
dem gewlegten Fachmann 11UT empfohlen werden, selbst 1C| ıe Deutung der Tafel
107 nıcht für geglückt halte Engberding

Cyrıil Mango, Materaals for the Study of the 0SA1LCS of Sophia al
Istanbul Dumbarton Oaks Studıies Washıngton 1962 148 118
Abhbh

In den Jahren 1847/9 konnte der AUuUSs dem Kanton Tessıin stammende Architekt (+aspare
Fossati iın Verbindung mıiıt seinem Bruder beı Gelegenheit einer Restauration der Hagia
Sophia Istanbul die Mosaıken freilegen, welche mıiıt uC. und Tünche unsiıcht bar gemacht
worden aren. Da diese Mosaiken ach Beendig ung der Restauration wıeder verschwinden
mußten, fertigte Yossatı für sich Zeichnungen un: Bemerkungen In der Absicht, s1e ıIn
einer groß angelegten Publikation bel Gelegenheit veröffentlichen. Da ber In dieser Hin
sicht, ılhelm Sdalzenberg miıt seinen Altchrıstlichen audenkmalen DON. Vonstantınopel
DOM. ıs 1854) FKFossatiı zuvorkam, blieben diese unschätzbaren Dokum eente bis In
die Jahre unseres unberührt Da sich jedoch bei den Freilegungsarbeiten, die das amer'l-
kanische byzantinische Institut durchführen konnte, gezeigt hatte, daß über die Hältfte der
VO!  - Fossati beschriebenen Mosaiken nıcht mehr aufzutinden War, fühlte sich Cyril Mango
jetzt Professor of Byzantine Archeolog3! at Dumbarton aks gedrängt, sich mıt diesem
Nachlaß Fossatis eingehendst beschäftigen.

Für die Mosaiken, die jetzt freigelegt sind, en die Zeichnungen FYFossatiıs kaum noch Be
deutung; mehr dagegen für diıe verschwundenen Darstellungen. geht jeder einzelnen
mıiıt bewundernswerten Kenntnissen sowohl auf dem (Gebiet der Ikonographie W1e dem der
Hagiographie nach, daß WIT eın abgerundetes ild VO dem gesamten Mosaikschmuck
der Hagia Sophia bekommen.

Darüber hinaus versucht der ıne (Aeschichte dieser Mosaiken geben Wır mussen
annehmen, daß die Hagia Sophia unter Justinian eines olches chmuckes noch völlig ent-
behrte. Umgekehrt sprechen ein1ıge Zeugnisse dafür, daß ber VOL dem Bildersturm doch
nıgstens ein1ge figürliche Darstellungen vorhanden arelmn. ach Beendigung des Bildersturms
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SEDZ ann bald dıe Hauptarbeit e1n, nach einem für e Gesamtausfüh rung bereits damals

festgelegten Plan
Dıe Arbeıit; verrat überall eın ruhiges, sachliches, ohl begründetes Urteil und verdient die

ungeteilte dankbare Anerkennung aller Fachgenossen nıcht, zuletzt der zahlreichen

Abbildungen und der ausführlichen Indices, die das Studium des Buches bedeutsam erleichtern.
Zu 5 ‚ Anm 131 der Bericht ber die Untersuchungen S Fermınus DOSL T UE der be-

uhmten Hs Patmos 266 würde nach den Untersuchungen Ol Juan ateos, cdie ango
noch nıcht kennen konnte, ohl wieder etwas günstiger für cdie Ansıcht VO. Hippolyte ele

Engberdingaustallen.

Daumbarton Oaks Pamnpers 16 1962 und 17.(19653). W ashıngton. Je 12.00

Philıp rierson untersucht ın eindringendem Quellenstudium die Lage der Gräber
VO  — byzantinischen Kaısern un Kaiserverwandten ın Agl1ol Apostolo1 (das Mausoleum kKkon
stantıns mıt, dreı Ktagen, das Mausoleum Justinians mıt vıer Gruppen und die beiden Stoal >))
(S 1-38) 3863 überprüft unter Heranziıehung einer bisher übersehenen, ber nıicht
immer zuverlässıgen Quelle, des Ohronıicum Altınum, die Todesdaten der Kalser. arr y
W olfifson geht (S 65-93 der Ansicht VO.  — einem den Himmelskörpern innewohnenden 128

bensprinzıp nach, cıe VO  - Aristoteles biıs auf epler vertreten wurde. ılton Anastos
versucht (S 117-140) Nestorius VOTL) allem auft grund des I1niber Heraclıidis als orthodox » d

erwelisen. Leıider kannte or och nıcht Are Untersuchungen ZU/ Inber Heraclıdıiıs » Aes eSLO-

TLUS Oln Luise Abramowskı: vielleicht ware 6r dann etwas wenı1ger optimistisch geworden.
Die aufschlußreichen Studien Z beneventanischen Hof 1 VO Hans Beltıing

(S 41-193) heben uch cdıe Einflüsse byzantinischer ultur und Institutionen gebührend
hervor. Mit bewährter Meisterschaft analysıert Sirarplie Der Nersess]ıian (S 195-228)
cdiıe Minıilaturen 1 Parıs. 510 der Bibliotheque Nationale A UuSsS dem einer Hs mıiıt Ho
milien Gregors VO. azlanz. Frolow hatte 1960 die Ansıicht ausgesprochen, die vielen
Miniaturen In dem berühmten Menologium Basılius’ i Vat . 1613 selen executed
not by eight masters, but by Ne . Demgegenüber aucht Ihor Sev ecenko auf originelle Weıse

darzutun, daß doch ıne Mehrzahl VO. Meistern bei den einzelnen Miniaturen beteiligt WAar.

Letzte Zweifel hat, ber uch Sevtenko nıcht ausraumen können. Arthur egaw
un Krnest. Hawkıns befassen sich eingehendst (S 277-348) mıt, der Kirche Tı den
HIl Aposteln Perachor10 auf Cypern nd iıhren Freskos. Milos M Velimirovi@e unter-

sucht (S 349-385) das liturgische Spiel Ol en drei Jünglingen iIm Feuerotfen ach griechischen
Hss., cCie uch die Notatıon biıeten

Das S5Symposium In Dumbarton aks War 1 Jahre 1962 den « hellenistischen Wurzeln
der byzantınıschen ultur » gewldnet. Aus den Vorträgen, clie el gehalten wurden, bringt
der der Dumbarton aks Papers folgende Stücke Jones ze1g 3-19),
daß chie griechische Stadt als politische ({r6öße allmählich verschwindet, daß ber dıe griechische
ultur Il Einfluß gewıinnt. Vom Anı dringt das römische Recht VOrL, un ıne Religion,
che VO  — Haus orientalisch gepräagt War, zleidet sich In griechische philosophische Begriffe.
Dıie hellenistische Kunst ebht als byzantinische Kunst weıter. Romailly enkıns hebt

(S 317-52 hervor, WwIıe gerade aut dem Gebiet der Rhetorik un der Geschichtsschreibung die
hellenistischen Vorbilder nachwirken. Cyril ango betont (S 53-75), daß ın Byzanz
keiner Zeit «the inspiratiıon of artıstic revival erkennen ist nfim a I charakte-
risıert S 77-94 ıe ellenistische uns als wesentlich auf Realismus eingestellt. Sinnliche
Krotik un rmender Humor wurde schöpferisch empfunden un mıt großer technischer

Fertigkeit ZUIN Ausdruck gebracht ». Krnst Kıtzınger betont J daß die byzan-
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tinische Kunst 11LUTE eıinen kleinen Bruchteil des reichen hellenistischen Krbes übernommer hat,
VAN diesem, AUuSsS dem S5Symposium stammenden Beiträgen gesellt Kantorow1Gz

117-177) einen bestens dokumentierten Überblick über die Entwicklung VO. Darstellungen
des Sonnengottes als Orıens ZU. Oriens Augusti, Christus als Oriens alto, den (LUCL-
TELAOV „Akklamatıonen des byzantinischen Hofes, bis hın Z 7zeremon1ösen Aufstehen des

Sonnenköni1gs ». Lavın untersucht (S 179-286) die Bodenmosaiken 1M en Antiochien
und entscheidet sich fuür cdie nordafrikanischen Bodenmosaiken als Vorbild. Das viele einschlä-

gıge Material, das un verloren ist, würde ohl größere Vorsicht beı einer solchen

Aussage empfehlen
Man legt cdıie beiden Bände, die obendreıin mıt reichhaltigstem Bildmaterial ausgestattet

sind, 1Ur mıt Empfindungen aufrichtiger Dankbarkeıt und Anerkennung AaAUuUs der Hand
Engberding

Hus uN Konstanz. Der Bericht des Peter DON Mladonzowntz übersetzt,
eingeleıtet und erklärt VO  b Josef Slavısche Geschichtsschreıber

Styrıa. Graz-Wıen-Köln 1963 »95 15,50

eter VO.  - Mladoniowiıtz Bladensdorf In Nordmähren) WAar auf dem Konzil ONn Konstanz

ıIn der Umgebung des Johannes Hus un: somıiıt uch bei seıner Hinrichtung ZUgegEN., Kr hat

se1ıne Krlebnisse und Eindrücke ın tschechischer Sprache Papıer gebracht, und 7, WAaLlr zunächst

ohl 1Ur als einzelne selbständige Berichte. Später wurden diese Stücke zusammengefaßt
und 1869 als eın (+anzes durch Palacky herausgegeben.

Wenn uch eter keın Historiker se1n wollte, haben dıese Aufzeichnungen doch uch ur

den Historiker ihren Wert.
In den Kirchen der Utraquisten un denen der böhmischen Brüder wurde cdie Schilderung

der Hinrichtung des Johannes Hus nach dA1iesem Bericht des eter 1 (Aottesdienst vorgelesen.
Wenn uch diıeses tschechische OoOkumen bereıits 1529 ın deutscher Übersetzung heraus-

gegeben wurde, ist doch dıe vorliegende Übertragung außerst begrüßenswert ; nıcht NUr,

weiıl Ss1e auf der umfassenden Prager Hs aufruht der weil g1e manche Fehler der früheren

Bearbeitung beseıtigt, sondern uch weıl q1€e sachkundig das inzwischen herausgekommene
Materı1al mitverarbeıtet hat; und durch zutreffende Anmerkungen lichtvoll erläutert.

esonders hervorgehoben E1 e Sorgfalt ın der Behandlung der tschechischen Sprachele-
mente.

Nur mıiıt großer Ergriffenheit kann 1118  — diıesen Bericht On der Hinrichtung des JJohannes

Hus lesen, der als aufrechter Mannn füur se1ine relig1öse Überzeugung ıntrat.
Engberding

Wolfgang Haze; Dre Syrisch-J akobitische Kirche un frühislamıscher
Zeıt Otto Harrassowiıtz. Wiesbaden 1966 414 un 144 brosch. 30,

Uns fehlen noch ıne Reihe VO.  I Spezialuntersuchungen ZULC Geschichte der Nationalkirchen
des Ostens gerade unter Verwertung der bisher erschlossenen orientalischen Quellen Der V,
Schüler VO  - eter Kawerau, chenkt uns 1n dem vorliegenden Werk ıne ausgezeichnete Studie
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über die Junge syrisch-jJakobitische Kirche ın der Krisenzeit des und Jahrhunderts.
EKr gibt zunächst; ıne ausführliche, immer wiedern belegte Auskunft über die Entwicklung
der hierarchischen Gliederung (Patriarchat « Antiochien », Herausbildung des Maphrianats
1m ehemals persischen sten des Patrıarchats, Metropolitanverfassung, Mönchtum) SOWI1e
über das relig1öse un allmählich anhebende wissenschaftliche Leben Wir erfahren interes-
sante Kiınzelheiten ber die und wechselvolle Sıtuation unter dem Islam und über die
benachbarten orjentalischen Kirchen VO:  e den glaubensverwandten Kopten bis Zı den Maroniten.
Die Beschränkung auf eınen verhältnismässig kurzen Zeitraum vermehrt noch den Eigenwert
seıner Untersuchungen ; dank der zahlreichen Anmerkungen, der Register und 'Tafeln ist;
ıne restlose Erfassung des dargebotenen Stoffes garantıert. Der abschliessende Ausblick zeig
schon die Bedeutung der syrisch-]Jakobitischen Kirche für ihre künftige Mittlerrolle zwischen
östlichem un! westlichem Christentum 1M Zeitalter der Kreuzzüge auf. Wır sind gespann'
autf weıtere Veröffentlichungen des jungen Autors

Joseph Molitor

a S, T’he Balavarıanı. Buddhast Tale from the OChrıstran ast
publıcatıon of the Near Kastern Center Unı1versıty of Calıfornıia, L0s Angeles.
Universıty of Calıfornıa Press, 1966 187 geb 6.0  ©

Balavarıanı ist, die georgische Bezeichnung für die seıt dem Frühmittelalter 1m christlichen
Morgenland und dann uch 1M Abendland weitverbreitete Legende VO. Mönch Barlaam
und dem Königssohn Josaphat (georgisch Balahvar und Jodasaph,) ıne freie Bearbeitung
der indischen Lebensgeschichte VO  w (+autama Buddha.

1Ilıa Abuladze hat angs uch ıne umfangreiche Einführung (S 19-41 geschrieben.
Die Buddhalegende hat; auf dem Wege einem christlichen Heiligenleben verschiedene
Entwicklungsphasen durchschritten. Bruchstücke mıit einıgen Episoden un Fabeln finden
sich schon ın manıiıchäischen Fragmenten A UuSs Zentralasıien, ın Iranısch un Alttürkisch Z6-
schrieben. Höchstwahrscheinlich ist unter dem gZgrOsSsCH Sassanıden Chosrau (531-574) die
Legende 1! Mittelpersische (Pehlewi) übertragen worden un! dann die Wende VO

Z 1INns Syrische ın der Korm einer nestorianischen Heiligenbiographie. ach Abuladze
erfolgte uch ıne Übersetzung INs Arabische unter den ersten Abbasıden (8.-9 Jh.), ohl
VO christlicher Seıte. Im Kitab al-Fihrist des Abu ’l-Faradsch al-Nadım (10 Jh.), einer Biblho-
graphie arabischer Literatur, findet, sich uch das uch über Bilauhar und Büdasaf » und eın
besonderes uch VO Büdasaf VO  — ıhm selbst » verzeichnet. Der griechische neubearbeitete
Mönchsroman Barlaam und Josaphat » wird VO  — Dölger, Henri Gregoire un!' (GGarıtte
dem A US eiıner christlich-arabischen Kamıiılie stammenden Kirchenlehrer Johannes V, Damaskus
(T 750) zugeschrieben. ach Zotenberg, Peeters, Halkin, Tarchnischwili, utsubidze und
dem ert. uUuNseTES Buches, Lang, wurde die griechische Übersetzung der Redaktion
auf der Grundlage eines georgischen Textes 1mM Iviron-Kloster auf dem Athos nde des

Jhs. geschaffen. Übrigens gibt noch ıne kürzere georgische Fassung unter dem 'I‘hitel
Weisheit Balahvars » dıe 1895 1n 'Tiflis VO Takaischwiauli un! 1937 daselbst VO: Abuladze

ın Urtexte ediert wurde.
Neben der bisher bekannten georgischen Hs 36 des griechischen Patriarchats VO.  — Jerusalem

(vgl Tarchnischwili, (G(eschichte der kirchlichen georgischen Literatur, Rom 1955, 479 un:'
394) ist die bis dahin 1Ur sehr unvollständig bekannte Jerusalemer Hs 140 1MmM Jahre 1956
durch ıne Mikrofilmaufnahme ganz zugänglich geworden. Ilıa Abuladze edierte diesen DSCOT -
gischen Balavarıanı- Text 1mM folgenden Jahre (Tiflis 1957 Ihn konnte jetz 1966 Lang
1n eıner englischen Übersetzung der abendländischen Welt vorlegen (S 53-180). Vorher (S
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48-50 bringt 1n englischer Übertragung einen georgischen Hymnus ZUMN Maı (;edächtnis
des edien und verdienstvollen hl Jodasaph, Königs der Indier »S ist; der Hs des griechischen
Patriarchats VO  - Jerusalem (ca, 1065 niedergeschrieben ; die Vorlage stammt A Uus dem Jh.)
entnommen.

Dem eigentlichen Balavarıanı- Text hat Lang nıcht L1LUTL: eın englisches Sprachkleid
gelegt, das gahlız n  u das georgische Original erkennen lässt, sondern ihm uch gelehrte An-
merkungen beigegeben, 1n denen VOL Verschreibungen, Falschübertragungen, Einflüssen der
arabıschen Version, buddhistischen und maniıchäischen Auffassungen die ede ist. iınter

und 96 finden WIT je Tafeln (miıt emn Photos), Illustrationen ZU Lext,
die ber nıcht AuUuSs der der Übersetzung zugrunde liegenden Hs 140 stammen. Sie sind nach einer
leider 1U zusammenfassenden Angabe auf B folgendermassen Wa verteilen 'Tatel nach

80) ben griechische Hs Iyiron 463 (Athos), unten christl.-arab. Hs Nr. 5/5 des Klosters
VO  - Deir al-Schir (Libanon). Tafel I1 (nach SÜ) oberes und mittleres Photo Hs Ivyiron
463 ; unteres griechische Hs 338 Cambridge (King’s College). Tafel 1344 (nach 96) oberes
und mittleres Photo Hs Iviron 463, unteres christl.-arab. Hs Nr. 5/5 Deıir al-Schir. A ara

(nach 96) ben und ınten Hs Iviron 463 Die beigefügte Bibliographie (S 181-183)
unterrichtet über alle weiterführende Spezlalliteratur.

Alles In allem eın sehr empfehlenswertes Buch, das uch den Nichtorientalisten gut 1n die
anfallenden Probleme einführt. Joseph Molitor

di (Revue de Kartvelologıe) M No 48-4.9
D3 51 XN XI No 50-51 A Sa XX LK AL No 5253
200 5a Jeweiıls mıt Abbildungen oder Karten Publıee AaVEC le de
Centre Natıional de la echerche Scientifique, Parıs. Die beıden ersten

Doppelbände 29 F., No 52-73

Das Doppelheft 1965 beginnt miıt einem Nachruf aut Michael Tseretelı (miıt Photo) AaAUus der
Feder des Herausgebers 15 Seine (}+emahlıin 1N 0O Salıa spricht unter Benutzung
VO. Publikationen VO  - Kekelidze, Nutsubidze, Baramidze un 'Tsereteli über

LI/’1mportance lıtterarıre et scıentıfique du DoemME medieval georgıen Le (’hevalıer Ia DCWUÜ de

tıgre » mıiıt einem Portrait Rustavelis, das TSt 1960 ın Jerusalem aufgefunden wur de.
—— Aa lexander dz beschäftigt sich mıit dem georgischen Nationaldichter, des S11

S0X Jährıiges Jubiläum (a Sept. 1966 ın (Georgıen gefeiert wurde Ola Rustavelr el SCS

contemporaıns (31-39) Auf eın gahz anderes (Gebiet führt unls afo mit seinem Tiıke
Les sıbılantes Iabrialısees MAansS les Lan ques CAUCASLYUES septentrionales Aus den Studien
über die altgeorgische Interatur (russisch) Tiflis 1955 VO  —_ Kekelidze folgt eiIn AUuS 244
250 CWONNECNEL Auszug, betitelt IIn mMONUMENL ANCONNU de atterature gEOTQLENNE 61-68)
über eıiınen byzantinischen Mönch Johannes, dessen Kiltern Theophylakt un Vassılıa hiessen,
ohl ZUT> Zeit Kailser Basılıus’ 867-886). Salıa bringt die Wortsetzung ge1ıner
zusammenfassenden Darstellung La Istterature georqgrennNe (XIIIe-XÄLIX® sıecles).
SCYNHNOV berichtet; über La conquete de !’ Azerbaidjan les Seldjoucıdes (99-108) nach syrischen
Quellen. Megrelidze schreibt (109-111) Sur l’orıgine du culte de Dronysos (Vakzx
acchus — A guna) et du MOL van Y. Z V m Unterzeichneten folgt eın Beıtrag : Syrısche Lesarten
vm altgeorgıischen Tetraevangelhum( Kıne Untersuchung VO.  — Pätsch handelt
sodann 119-128) über Ihe konjunktionslose Verbindung ZWELET Verbalbegriffe vm Alt aund

Neugeorgıischen. Schmidt unterrichtet unNns über Indogermanısches Medrium und
Satavıso vm (Heorgischen( Fähnrich ersta; eıinen vorläufigen Bericht über
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das Verhältnis VO.  — Tberokaukasısch und. Draunrdısch 136-158). en hefert uns mıt
An baza text (zntroduction, analysıs) Proben dieses tscherkessischen Dialekts ın Umschrift
mıiıt SCHAaUCI grammatischen Untersuchungen un englischer Übersetzung 159-172). Auf
das Gebiet der Numismatık führt uNs der Auftfsatz VO  - Lang umMıSMALILC Adata for the
hrustory of Georgia (149-177)% Den Historiker wird die Arbeit VOIl Bryer interessieren
Ludovico da Bologna anıd the (7/eorgian anıd. Anatolıan Hmbassy of 178-198). ID
schliessen sıch AIı kurze Überblicke über die georgischen Studien ıIn VYrankreich (Ch Mer Cler;
199-202), ıIn Deutschland (J Assfalg; 203-209) und In U.S (D.M Lang; 210-211). Den
Schluss 211-232 bilden Rezensionen und Mitteilungen.

Das Doppelheft 1966 (Nr. bringt zunächst; A UuSsS Anlass des Rustaveli Jubiläums ıne
Abhandlung VO.  S VTn art du recıt MANS Le (hevalıer Ia DEWU Ae bıgre » 1-17) un
VO.  - Abaschidze La DrIEreE Ae Rustavelr (18), 1ın VO.  S 1965 verfasstes Gedicht. Zwel
kaukasologische Untersuchungen folgen : Von Lafon Otes de nhonetıque comparee des
NGuUES CAUCASLYUECS Ae nordouest 19-29) un Tsereteli La Eheorze des SOonantes el des
ablauts dans les AaNngues kartvelıennes Salia bringt ıne Notıce SUuTr Ia CONVETSLION
de Georgie DÜT sarınte Nıno Salıa SA La latterature georgqgrenNNe mıt dem 144
'eıl fort. 65-89) un schreibt sodann ZU. Geburtstag des Kunsthistorikers Tschubi-
naschwilıi e1INn E logium Julius Assfalg wıdmet Jaromir Jedlicka (T 1965 eınen
Nachruftf (mıt Photo), dem Helena Kurzova ıne Bibliographie beisteuert; 97-102)

Pätsch erscheint gleich zweimal unter den Autoren Tanguistische Bemerkungen UT enxt-
geschichte der georgıschen Bıbel ist ihr auf dem Deutschen Orientalistentag ın Heidelberg
1965 gehaltenes Referat 103-110), dem S1Ee 1mM gleichen and noch hinzufügt Erı, Nacıa, X alıı
un georgıischer UN /remdsprachlicher Korrespondenz 196-200). uch der Unterzeichnete
veröffentlicht ın erweıterter FKForm se1ın 1965 auf derselben Tagung gehaltenes Referat Neuere
Hrgebniusse ZUT Textgeschichte des georgıischen Neuen T’estamentes 111-120). Schmidt
aussert sich Zur SYNtiAxX Ades Kausatıvums M Georgischen und un ındogermanıschen Sprachen
121-127). Aus dem Nachlass VO. T seretelı erscheint dann der Artikel Ziur Frage
der Verwandtschaft des Georgischen (  a Ks folgt 140-168) VO  - Nıkuradze eın
Beıuıtrag ZUT Frage des Ursprungslandes der Sumerer Kaukasıen eINE möglıche TREUMA der
M etall-Sumerer (mıt Karten). Nun schliesst sich 169-173 Dschikia Ausführ-
lıches Kegıster Ades Wılajets (Hürgüstan Georgien !), eın 1960 auf dem Internationalen
Orientalistenkongress In Moskau gehaltenes BRetferat. Bryer beginnt miıt eıner Artikel-
reihe Some NOtes the Laz anıd T’ha 174-195). Der and schliıesst miıt KRezensionen, Mit:
teilungen und einer Bibliographie 116  - erschienener Bücher (  S

uch der letzte besprechende Doppelband 1967 (Nr 92-53 zeichnet sich AUuS durch Cc1e
Fülle der behandelten T’hemen. Lafon eröffnet; den Keigen gleich miıt Wwel Beiträgen
Les etudes de lınguistique CAUCASLQUWE (7eorqre 9-19) un T’ransformatıon el chute Ade laterales
MNS les langques CAUCASLYUES sententrionales du eentre el Ae l’est 20-30 Vogt schliesst
sich Al mıt dem Artikel La structure des LAn gques kartvelıennes (31-36) Habent ata SUÜU:  &O

libelli ! Das bestätigt sıch ufs NCUC, WE 111a  — dıe Ausführungen VO.  — G(Garıtte hest (37
D2) Awventures el MeESAavENTUTES d’un mAanNuscCT1LL geEOorgıen (Le (Jod. (Aarrett 2 C Prınceton). ID
handelt sich ursprünglıch Cie georgische Hs 03 VO. Sınaikloster (Katalog VO  - Tsaga-
reli, St. Petersburg 1885S, Appendix 11 240) ede über den Abstieg Christı un die Verbrei-
tung des Christentums. 109 Palımpsestblätter... Niederschrift des Kopisten Johannes VO

Sinai, Y In den Addenda se1lnes Katalogs der georgischen lıterarıschen Hss VO Berge
Sinal (Löwen 1956 138) konnte Garıtte durch die Mitteilung des Bollandisten Halkın
über den Codex (Garrett « Hymnen auf georgisch » die Vermutung aussprechen, dass
dieser (Codex (mit seinen 9 Blättern) mıt dem Codex Tsagareli 03 identisch sel, der sich nıcht
mehr autf dem Sinail befinde. Die Bezeichnung Hymnarıum georg1ice stammt VO.  —_ Baumstark,
der diese Blätter VOT ihrem Verkauf nach U.S 1m Katalog Hiersemann 500 1922 beschrieb,
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un beruht auf einem Irrtum. Wır haben vielmehr die georgische Übersetzung des Logos über
die Auffindung des TEUZES des Mönches Alexander VO.  — Kypros 57) VOTL unNns,. Eın fehlen-
des Blatt findet sıich 1ın der Kollektion Mingana (Birmingham) un weıtere kamen als
Palımpsest- Blätter um Vorschein als syrische Hss der Universitätsbibliothek Göttingen
(vgl Asslalg, Katalog der georgischen Hss., W iesbaden 1963, (4aritte bringt 44
VO Blatt Mingana un VO. Codex (Garrett 24 (fol ır.) eın Photo, un Assfalg In
seinem Katalog Tafel ıne Abbildung des christl.-paläst. Palimpsests Hs NrT. (£. ST)

jefert die Folge VO.  — La litterature geEOTQLENNE 553-67) 11
schreıibt über art georqgienNNe L’eEnOoque Ade Rustavelı Amiraniıs ch wil  ı Direk.
tOor des uUuseums der schönen Künste Tiflıs, beschreibt dıe dortigen acht grössten Kunst-
werke, nämlich Schalen, rustkreuze un! konen Hunt C  efs "euVDrE de art georgrıenNNe (76
79) bewegt sich miıt En Svanetre, gardıenne Ades YESOTS auf ahnlichen
Bahnen. —N. Salıa g1ibt unter dem Thitel Le S00 ANNLVDETSALTE Ade Ola Rustavelr (83-104) 1ne

Schilderung der Jubiläumsveranstaltungen In Georgien mıt einigen gerade VO  — der für die
westlichen Teilnehmer gehaltenen Reden 7: verfasste einen Artıkel
über Le symbolısme de l’arbre et de In vLANE G(Georgıe 105-118). Von georgischer Folklore,
Ww1e d1e 1M mittelalterlichen Rıtterroman vorliegt, handelt die Abhandlung VO. M Aa A1:
kovanı eDODEE yopularıre gEOTQLENNE d’ Amıranı enchaine 119-124). Megrelidze
chenkt unNns, VO.  > wertvollen Beobachtungen bereichert, den ext der Grabinschriftften Daviıds 11L
des Krneuerers (mıt Bild) un der STOSSCH Königin Thamar (  ) otıce 5T les eM-
Laphes Ade Davıd le (onstructeur In Reine T’hamar 125-135). Der Unterzeichnete eröffnet
eine NEUE Reihe unter dem Thitel Altgeorgıische HKvangehenübersetzung als H üterıin syrıscher
T’'radıtion. Der Begrıiff Erlösung P aa aa W 136 142). Von Gertrud stammt die Untersuchung
Das georgısche räsens ındoeuropäıscher Kınfluss der ergengesetzliche Entwicklung 2(143-152).
In eıinen noch weıteren Rahmen spannt K  un Schmidt Se1Nn Thema Ie Stellbung des Ver-
halnomens uN den Kartvelsprachen historısch vergleichend und tynologısch betrachtet 158-160).

ryer SEtXZ (161-168) se1INne Artikelreihe fort, Some NOTLES the Laz anıd han (IL) Von
den übrigen kleineren Veröffentlichungen Se1 genannt Vengellı K ısıle VO  — ery(177-1
miıt Photos auf 181 Berichte über Konferenzen SOWI1Ee Buchbesprechungen 169-170 ;
184-200) beschliessen uch diesen and Joseph Molitor

Aurelıo de, Das kirchenslavısche Evangelvum Aes T’homas.
Patr exte Studıen Bd. VI Verlag de Gruyter, Berlın 1967,

VIII- 193 S.. geb 4  ’

Das vorgelegte Werk stellt. das Kindheitsevangel1ium des I’homas In eın eEueEeES Licht. S Otero

postulijert mittels se1lnNner philologischen Bemühungen ıne verlorengegangene altkirchenslavische
Version dıeses Apokryphons un kommt darüber hiınaus ZU dem Ergebnis der textus receptus
der griechischen Ausgabe VO.  - Bl Tischendorf (Leipzig ıst ıne spätere Textbearbeıitung,
dıe TST 1m 1: ahrhundert entstand und In der wesentliche, AT allem spekulative Elemente
des alten griechischen Apokryphons nıcht mehr vorhanden sind. Aus dem alten T’homasevange-
lıum, ın dessen Gefüge sowochl erzählende als uch spekulatıve Elemente vorhanden ’
ist; ıne Kindheitserzählung (Jesus zwıschen dem un 1 Lebensjahr) nıt verschıedenen

Kpisoden entstanden, 1ın der 1Ur wenıge Spuren un Bruchstücke des en spekulativen KEle-
ments finden sınd.

Zum ‚eWels se1lner Behauptung beschreitet eTrO folgenden legitimen Weg Kr vergleicht
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mınut.ös dıe slavischen rıtischen Ausgaben VO  — M.N. Speranski] (russisch-kirchenslavisch),

Lavrov (serbisch-kirchenslavisch), St. Novakovie (serbisch-kirchenslavisch), Popov
(serbisch-kirchenslavisch) und A.L. Jacımirski1] (bulgarisch-kirchenslavisch), hne dabeı ıe
den Kdıtıonen zugrundeliegenden Handschriften ZU vernachlässigen. |)heser Vergleich aßt,
erkennen, daß sıch dıe US dem Jahrhundert stammende Handschrift (veröffentlicht VÜü:  -

Jacımirski) i1m Jahre 1899 durch die Reinheit, ihrer altkiırchenslavischen Sprache im Gegensatz
zZU ıhrer mittelbulgariıschen Orthographie auszeichnet. Ferner werden In dieser Handschrift
sehr weniıge Spuren eiıner nachträglichen Bearbeitung apologetischen Charakters sıchtbar
He VO  - S Otero aufgeführten Argumente UuUusSamMmMeENgENOMM: erlauben den Schluß, daß
dıe ursprüngliche slavısche Übersetzung des Kindheitsevangeliums ın eıner Umgebung ent-
standen ist, ın der sıch der altkirchenslavischen Sprache bediente und 1n em dıe TStT
spater als häretisch betrachtete Schrift keinerlei Anstoß erregte. Der Verfasser sucht, dieses
Mıheu In Bulgarıen, In eıner Zeıit, alg das Bogomilentum noch ıne wichtige Rolle spielte, LWa
nde des der Anfang des ‚8 ahrhunderts.

ach cMhesen Voruntersuchungen wagt sıch der Verfasser miıt Hılfe der WONNENEN Einsichten
ıe Aufgabe einer deutschen Übersetzung (Sa indem philologisch präz1ıs jedes

or se1lner ‘ Version 1Ns Deautsche begründet. Anschließend SA sich Otero folgerichtig
mıiıt dem Bollandisten Peeters auseinander, der die griechische Fassung des Apokryphons
gegenüber der syrischen Fassung AuSs der Vatikanıschen Handschrift VO  - 16292 bzw. 1623 (Vatic
SYyT. Nr 159) a ls sekundär betrachtet; (S 147-158) Nıcht; zuletzt, se1Iner These gegenüber
Peeters mehr Gewicht zZU verleihen, versucht eTO 1nNne beeindruckende Rekonstruktion
des mutmaßlıchen Wortlautes des griechischen Originals aufgrun des VO  — ıhm aufbereiteten
slavıschen Materials 159-171). Dabei stellt, sich heraus, daß der Wortlaut mıiıt der griechischen
Fassung VO Delatte (Parıs-Liege 1927 weitgehend übereinstimmt.

Der griechische ext ist VO  - Otero übersichtlich gegliedert, der Sperrdruck welst; auf
Varıanten bzw. 1ücken 1mM griechiıschen textus recePptus deutlich hın. Idıie Kapitel 20, 21 und
]  N sıind alg Anhang gekennzeichnet, un cdıe Tischendorf ’ sche Kapiteleinteilung aufrechtzuer-
halten.

Ks bleibt noch cdıe Frage nach dem Verhältnis dieses Kindheitsevangeliums dem Thomas-
evangelium A UuS em uınd VO Nag Hammadı klären. EeTO entdeckt 1M Kiıindheits-
evangelium nıcht 1Ur naassenische, sondern uch zahlreiche gnostische otıve verschıedener
Art un: schließt ‚Uus diesem Befund, da ß abgesehen VO  - geringfügiger AÄhnlichkeit ın manchem
gnostisch gefärbten Ausdruck das Kindheitsevangelium des T’homas keinerle1i gemeınsame
Züge mıiıt, dem koptischen T’homasevangelium AuUuS Nag Hammadı aufweist. Wenn 1U diıe
CcUue ese Quispels ın seinem kürzlich erschıenenen Werk Makarıus, das Ihomasevange-
1um un das 1ed VO  - der Perle», Leiıden 1967, 1mM gSaNZeh Umfang zutrifft (vıeles spricht dafür),
das T’homasevangelium SEe1 ausschließlich AuUusSs dem Enkratismus und dem Judenchristentum

erklären, dann wırd 11a  — o dürfen, daß das Kindheitsevangelium und das 'Thomas-
evangelıum au ßer dem Namen Thomas keinen einzıgen gemeinsamen Zug aufweiıst. Diese
' ’hese läge durchaus In der Rıchtung der Vermutungen ÖOteros, gerade insofern dıe Behaup-
tungen Peeters miıt. Eıfolg bestreitet un insotern Quispel dıe Kntstehung des Ihomas
evangeliums ALUS Nag Hammadı In Kdessa ın ıne Zeıt verlegt, ıIn der dort keine (inosıs gab
Wıe schwier1g sıch allerdings die endgültige Lösung dieses Problems gestalten wırd, zeig eın
Blıck 1ın den Artikel VO  —; aardt « ZWanzıg Jahre Erforschung der koptisch-gnostischen
Schriften VO  —_ Nag Hammadı » ıIn Theologie und Philosophie 49 967), 300-401

DiIie besprochene Arbeit ist, eın e1l der Studien den kirchenslavischen Apokryphen »,
qcdie 1964 VO slavıstischen Seminar der Universität München als Dissertation CNOMMEN
wurde.

Die CSWONNECNEN Ergebnisse gollten den Verfasser ermutigen, sich die Veröffentlichung
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der bısher ungedruckten Teıle sSe1INes Werkes 1n der angesehenen Reihe Patristische Texte
und Studien » bemühen. ılhelm (jesse]

mı1 L/’esegesı 0rLgeMAaANAa Ael Vangelo dr Luca (studı1o0
L1101021C0). Barı 1966 Quadernı 1 « Vetera Christianorum » 1) 101 S
Preıis nıcht mıtgeteilt.

In seinen Homilıen ist Origenes auf mehr volkstümliche Art, bemüht, das heute wıeder
besonders aktuelle Problem der Vergegenwärtigung eines historischen Textes sen. Das
Ziel der avıslıerten Studie ist die Erhellung der Struktur der orıgenischen Prosa mıiıt der Absicht,
die sprachlichen Mittel 1m weıtesten ınn aufzuspüren, die Urigenes In Dienst nımmt, um als
Prediger überzeugend wirken. Dıe Darlegung des göttlichen un gottgewirkten Wortes
ist. für ih: eın Sakrament, das letztlich 1Ur mıiıt Hılfe des (Gebetes verstanden un dargelegt
werden kann, und nıicht, bloß eiINe gelehrte Übung Die KErkenntnisse der Grammatiker und
Rhetoren se1ıner Zeit, sind Hılfsmittel, die Werte der bıblıschen Redeweilse als Beweggründe
aufzudecken, die AUus der Heilsökonomie gespelst werden. IDTS Resultate der AT Les lıberales
werden dabeı uch dem Nichtgelehrten zugänglich gemacht. Ausschlaggebend sind solche
Stilmittel, cdıie Ürigenes als brauchbar erachtet, die Heilsdynamık transparent machen. Weil

der Anfang des (}Haubens der agınn des Lebens ist, das sıch 1M inneren auferbauenden
Wort Ausdruck verschaffen muß, verleiht der Alexandriner dem ın der Predigt gesprochenen
Wort die Artikulation der ÖUVALELS der Psyche. Jeraus erwachsen die Kedefiguren der orıge-
nıschen Prosa als harmonische Kombinationen der ınneren Kraft nıt. der au ßeren Wirklichkeit.
Parallelismus, Paronomasıe, Antithese un Chlasmus erweısen sich 1ın diesem Zusammenhang
alg besonders geeignet. Das Wesen des NUu: dicendi simplex In den Iukaniıschen Homihen
ist dıe VI1IS verborum ». So verzichtet. UOrigenes auf den fucus », der die Phantasie beflügelt,
zugunsten des SUCUS der den (t+eist nahrt. Das or wiıird J2& einem inneren Band, das den
Hörenden miıt dem Inhalt des Wortes ın lebendiger Weılse verbindet. er ist für Origenes
die Kenntnis un!: dıe Beherrschung der angewandten Stilmittel der Weg, auf dem möglich
ist, durch den vorgegebenen Evangelientext hindurch HAT Heilstat (zottes den Menschen
VOTrZuUSt0O Ben Jede Zeile der Heıilıgen Schriften rag das Impressum einer speziellen Intention,
die das Merkmal göttlicher Wirksamkeit umschließt. Miıt eC definiert Lomiento dıe Homilien
des Alexandriners a.ls breviı trattatı psichologic1i, CONdO qulle TINE degli eseTrTCIZ1 cı retorıca,
CO  - 11 suss1ıdio dı glı elementi della EYKÜKALOS TT ALL €L’a (S IO

Der Verfasser Wäar sich der Schwierigkeit sSeiINes Unternehmens bewußt un wiıird der atsache,
daß uns der Urtext der Iukanıschen Homilien a,Is (zanzes völlig verloren ıst, gerecht
Seine ma Bvollen Urteile über den Stil des Origenes sind schon deswegen bedeutsam, weiıl OTAUS-

gesetzt werden darf, da ß Origenes diese Homilıien selbhst herausgab der da ß 9IE mindest
VO  - ıhm autorisierte Nachschriften VO.  - Schnellschreibern sınd. Mit der nötigen Akribie unter-
SUC. Lomiento ın SOTSSaMer philologischer Analyse dAie VO  - Rauer ın zweıter Auflage
(Griechische Christliche Schriftsteller 4 ‚ Berlin 1959) edierten griechischen exXte Dazu werden
uch jeweils die einschlägıgen antıken etforen konsultiert. Das entscheidende Interpretations-
prinzıp ber entnımmt der Verfasser Origenes selbst. ber dAie philologische Analyse hinaus
jefert Lomiento In den einleitenden Kapiteln (S 7-35) reichliche Bauelemente, die eıinen ergan-
zenden Beıtrag Z origenischen Theologie des Wortes un!: der Sprache darstellen. Vıer ndıces
(Schriftstellen, Origenes, Namen un Sachen, griechische W örter) erschließen das Werk auf
angenehme Weise.
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Ks bleibt; noch der Wunsch, daß der Autor noch mehr derartıge Untersuchungen ZUT Ver

kleinerung der In diıesem Bereich bestehenden Lücken In Angriff nımmt.
Wiılhelm (Gessel

t1 Dıirettore Anton1o Quacquarellı. Istıtuto
dı Letteratura Oristiana Antıca, Unıiversıta deglı Studı, Barı. and
1965), 234 d Band 1967); 263

Quacquarelli, das geistıge Tbe des Philologen Francesco dı Capua verwaltend, haft, sıch
entschlossen, jJährlıch eın der Zzwel Faszikel mıiıt Studien ZULr altchristlichen Lateratur heraus-
zugeben. Im Vordergrund sollen Beıiträge den Versionen der Schrift un ZU bıblischen
Kxegese der Kirchenväter stehen. Der Herausgeber g1ibt mıt den Artikeln über lıterarısche
Rhetorik (L Anafora, Zı 9-24 ; L/ Epifora nella ettura de1 Padrı, 4’ 5-22) seiInem
nternehmen das Gepräge, taucht doch dieser Themenkreiıis In den anderen Studien uch immer
wıeder auf. Ks wırd SOZUSageN der Sıtz 1m Leben der altchristlichen Rhetorik, der exıistentielle
Hintergrund aller olcher In Lausbergs Handbuch verzeichneten Krscheinungen untersucht
(H Lausberg, Handbuch der liıterarıschen Rhetorik Kıne Grundlegung der Laıteraturwissen-
schaft. München 1960 In jedem BPande ist Apulien, dem Herkunftsland cAieser Zeıitschrı
ıne besondere Abteilung gew1ıdmet, deren Beıträge ber Archäologisches und Historisch-
Laiterarısches sıcher dazu beıtragen werden, Südıitalıen über die TeENzen hinaus den ıhm

gebührenden Platz eINZUraumen.
YWür dıe Leser heser Zeitschrift sind besonders folgende Studien hervorzuheben Lomiento,

IIpäyıa AEELS nell”’ Kxhortatio a.d martyrıum c7 Urigene, Z 5-6 . Kecchla, "inızıla-
z1i0ne bıblica neg]ı autorı erıstianı antıchl, eb 67-99; M. Mees, Einige Überlegungen UumMm

Thomasevangelium, ebd., 151-163, behandelt; Probleme des hıterarıschen Genus, der Bezie-
hung zwıischen den Synoptikern und dem Evangelium nach T’homas, der verschiedenen Gruppen
VO  — Logien, un ordert auft ZU eıner eingehenderen Prüfung der sahıdıschen Wörter
iıhres Klanges un ıhrer Assozlatıonen ; M. Sımonetti, Kracleone Origene (zweıter und etzter
Teil), 4, 23-64, zeıg Hand der In Origenes’ Johannes-Kommentar überlieferten Frag-
mente AUuS dem Johannes-Kommentar des Gnostikers Herakleon die (+emeimsamkeıten beider
Schriftsteller ın ihrer exegetischen Technik. Nur qdAie Hauptpunkte des valentıinıanıschen Systems
weıst Origenes ab; Alfonsıi, Sull’ A Diogneto, ebı 05:72 : arotta, IL/’ironia altrı
schem1 nel (Contra atum dı Gregor10 cı Nıssa, eb Mees, Papyrus Bodmer
XN (P) und cdie Lukaszıtate be1l Clemens VO  - Jlexandrıen, eb S 107-129, untersucht
entgegen dem Tite]l besonders griechische Matthäus-Texte US dem (lodex Bezae und stellt.
Iıterarısche KFormgesetze der westlichen TVextzusätze fest. Diese westliche Tradıtion ist
greif bar be1l JTatıan, 1M Kvangelıum nach I’homas, bel Aphraat, 1MmM J1 ıber Graduum. erselhe
Autor bespricht ebı N  N  N zehn Artıkel über das Evangelium nach I’homas un dessen
Beziehungen 2 syrıschen Raum, die 1M I1 nıber Graduum un: bel Ps.-Makarıus greif bar sind.
VDer Herausgeber hat mıiıt Salner el eın vorzügliches Forum für diıe In manchen Ländern

vernachlässigten Studıen der altchristlichen Lateratur geschaffen.
Kphrem Davıds
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Harly OÜhrıstran and. Byzantıne Polıtuical Phrlosophy.
Orvgins and Background. Dumbarton )aks Studıies T’he Dumbarton
Oaks Center for Byzantıne Studies, Washıngton, 1966 ; Bde,
XIL, 975

Eın Gelehrter w1e vornık braucht nıcht mehr vorgestellt werden. In selınen größeren
Werken IT’he Photian Schism, History an Legend (Cambrıdge 1948 ; französısch Le Schisme
de Photıius, Unam Sanctam 19, Parıs 1950), T’he Idea: of Apostolicity In Byzantıum and the
Legend of the Apostle Andrew (Dumbarton Oaks Studies I Cambridge, Mass. 1958 un!'
Byzance et, Ia prıimaute romaıne Unam Sanctam 4Y, Parıs 1964 ; englisch Byzantıum and the
Roman Primacy, New ork 1966 : deutsch Byzanz und der römische Primat, Stuttgart 1966
behandelt bedeutsame kirchengeschichtliche Kapıtel AUuS dem byzantinıschen Raume,
während mıt solchen erken WwWI1Ie The Making of entral an Kastern Kurope London 1949),
'The Slavs, Their Karly History an (iyıliızatıon Durvey of Slavıic (iyılizatıon 27 Boston 1956)
und The Slavs In Kuropean History an (ivyilization (New Brunswick, 1962 sıch der OSt-

europälschen Geschichte wıdmet. Iranısches behandelte In einer Studıe Some Characteristie
Features of the Old Iranıan Political Philosophy Kssays Presented LO IT aduna; Sarkar,
ed DYy Gupta, Hosiarpur 1958, €n 76-85 Unter vielen anderen Auszeichnungen erlangte

uch eıinen akademischen Tıtel der Ecole des Sciences Politiques ın Paris. Dieses
Studium mMag ihm den Horizont für dıe polıtische Geschichte erweıtert en ‚Jedenfalls las

aIs Birkbeck Lecturer des Trinity College, Cambridge, ber das IT’hema des vorliegenden
Sro Ben Werkes.

Zwölf umfangreiche Kapitel behandeln das, Was der Untertitel suggest1V Ursprünge und

Hıntergrund der frühchristlichen un byzantınıschen politischen T’heorien nennt Orientalische
een VO Königtum AÄgypten, Mesopotamıen ; arısche Hethiter und Semiten des Nahen
Ostens; Iranıiısches Öönıgtum ; Von ykene bıs Isokrates ; Hellenistische politische Philosophie ;
Jüdische polıtische Philosophie und messlianısche Idee; Das Reich Gottes: Hellenisierung der
römiıschen politischen Theorie ; ‚Jüdische und christliche Reaktionen auf den Öömiıschen Helle
N1ISMUS ; Christlicher Hellenıismus; Polıtische 5Spekulatiıon VO  ; Konstantın bıs Justinlan; Im

periu n un Sacerdotium. Kıne umfangreiche Synthese uch 1590 annähernd wledergeben
wollen, würde dıiesem weıtgespannten, dıe politische Wırkung ‚er een weltgeschichtlich

behandelnden Werke Unrecht tun. Miıt überaus reicher Dokumentatıon (meıstens werden

WIC.  ıge exXte 1n englischer Übersetzung ausglebig ıtiıert) un!' miıt sorgfältig ausgewählten
Literaturangaben zeigt Dvornik dıe Vor und Frühgeschichte der Auseinandersetzung des
Judentums und Christentums mıiıt, den VOIN Orient her hbeeinflußten een der Spätantike.
Obwohl N1C In direkter Absıcht des Verfassers liegend, waren Parallelen miıt der Kelıg10ns-
wissenschaft und der Mystik überaus iruchtbar, WAarLr doch dıe Idee des göttliıchen Menschen
nıcht, 1Ur auf den Herrscher beschränkt: (ef. Bieler, NHP Das ıld des «göttlichen
Menschen In Spätantike und Frühchristentum, I’ Wien 1935, K f.) (;erade uch dıe (inoOosıs

Mag ZU. Weıiterverbreitung 'e1] unter Zuhilftenahme VO eben den bei Dvornik, 8 E:
hervorgehobenen ystemen des (G(Gö6öttlıchen Menschen STAr mitgearbeıtet en (S dazu
etwa Colpe, Die religionsgeschichtliche Schule Darstellung und Kritik ıhres Bıldes VOTIN

gynostischen Krlösermythus, FRLEANT. 60, GÖöttingen 1961, HS ‚US dem ıranıschen

Bereich, und Schenke, Der ott « Mensch » In der (+nOs1ıs. Kın religionsgeschichtlicher
Beitrag ZU Diskussion ber dıe paulinische Anschauung VO  - der Kırche q s ‚e1b Christi, (}öttin-

DCH 196  Z  2 153) DIie Mystik haft dıe ımmer mehr auf den Herrscher konzentrierte Göttlichkeit
auf den Christen übertragen (Klemens VO  w Alexandrıen, Stromata V1L, E, GUS 15, 509,
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un bes Ps.-Makarıos, Dörries, Klostermann, Kroeger, Die 5 Geistlichen Homilhien
des Makarıos, Patristische exXxte und Studien 4’ Berlin 1964, 145, Anm

Dvornik g1bt, wıe gesagt, sehr viele Zitate un gerade dies macht: Sse1in Werk wertvoll.
Wenn vorhanden, dann wıird die englische Übersetzung klassischer Autoren der oeh
Lıbrary geboten Ks Se1 gestattet, ler auf einen In dieser Sammlung nıicht vorhandenen Text,
eLWASs näher einzugehen. Zum 3 Jahrestag des Regierungsantrittes Konstantins hielt Kusebius
VON ()äasarea ıne Rede, dıe VO  - Heikel ın CS (Leipzig 1902), S 193 Pr herausgegeben
worden ist. Da, WO Dvornik diıesen ex behandelt, bestehen leider ein1ıge Unklarheiten. Das
Zitat bei Dvornik, 618, Z ist. cAie Übersetzung VO  — GOS, S 200, 7 Dvornik übersetzt
1m folgenden 108 den Satzteil Ta 0Ü KL dr OQOU TNS e’ww-ra'-rw Baoıleias TW ELKOVA. DEDWV
TW de@ DiAOS BaoıAevs (GC.  D 199, ZAU schwach mıt from whom and by whom ur

divinely avored Kımperor, recelVINg Al 1t veTrTe transcr1pt of the Divine sovereignty 7 ; ber beli
Dvornik 617 ist. DiA0S, der Kailser, des A  0Vos EOU immer richtig mıiıt Hıs frıend übersetzt
IDEN Zitat. ıIn Dvornik 618-619 ist eigentlich e1Nn zusammengesetztes bis 619, 4’ läuft e1iINn
ext, Aus dem Kapitel (GCS 204, 16-2  Y  V  » während der anschließende letzte Satız des Zitates
dem Il Kapitel (GOCS 200, 10-12 entnommen ist, us dem TV TOU KPELTTOVOS CnNAGv biAavOpwmLaV
1eTr miıt imıtates Hıs divyvine philanthropy wiedergegeben ist, iıne äahnliche Kormel In Dvornik
618, 17 ber miıt emulous of Hıs divyıne example . Drvornik bespricht 620 Eusebius’ ıld
VO Kaiser, der dıe 1eTr VOT den kaiserlichen agen gespannten ()äsaren ıth miraculous
singleness an mMastery (Nviaıs EvOEou TULÖWVLAS KL OMOVOLAS APWLOTALEVOS (FOS OL, 15
en Ist; uch dem folgenden avamevr Uln AdGSs NVLOX V EAQÜVEL, OLOD TV TÜUMWTMATAV 00NV NALOS eDopd
ÖLLTTTTEUWV mıiıt, rides VT the whole world under the Sl Genüge getan

Iıe Bibliographie ist mıt orgfal ausgewählt. Man Ikkann 1Ur staunen, WwWI1ıe der Autor dem
Leser auf einem weıten (+ebiet mıt meıstens kurz gehaltenen Anmerkungen den Weg ZU

Weıterforschung zeigen kann. Zu 560, Anm 3, Se1 bemerkt, da ß dıe bıs un Te 1937
reichende systematische Philo-Bibliographie VO  _ (+0odhart und Goodenough fortgeführt
worden ist, VO Feldman, Scholarship Philo an Josephus (  ) (Studies In Judalca,
New ork O |1963]) Auf 714, Anm DD  Sn könnte 11a  _ Z U1 Barlaam-Roman noch einen
erwels auf Lang, The Wısdom of Balahvar. Christian Legend of the Buddha: (London
1957 nachtragen. Ahbuladze bespricht übrigens die verschıiedenen Lösungsversuche der
Textgeschichte dıeser Legende 1n Lang, he Balavarıanı (Barlaam an osaphat). 'ale
TOM the Ohristian ast,; Translated TOM the Old Georglan London 1966), 19-41 Rahners
uch Abendländische Kıirchenfreiheit » (Dvornik 93 ist. jetz greif bar als Kırche und Staat
1ım frühen Christentum. Dokumente AUS acht Jahrhunderten un ihre Deutung » (München
1961

|)Das Werk VO  — Drvornik ist. musterhaft, herausgegeben. Druckfehler haben sich 11UFLr sporadisch
eingeschlichen. 592, Anm ist. lesen Cerfaux, 1n Recuasıil Lucıen Cerfaux,
Der 'Tiıtel des Werkes VO  - Dölger (S 631,; Anm 70) ıst Die Sonne der Gerechtigkeit und
de1 Schwarze . Des Verfassers Namen auf 884 ist, natürlıch Dvornik,

ber dıe einzelnen Bemerkungen wollen der Bedeutung dAleses Werkes, das mıt 1e1 Fleiß
un:' Akribie verfaßt wurde, keineswegs Abbruch tun Man mu ß Dvornik dankbar se1n, ıne

umfangreiche, weitblickende, reich dokumentijerte Geschichte mıiıt Krfolg dargestellt
haben

KEphrem Davıds
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”Aßavaciov 9 c > > ’E7T[TO‚U.OS ioTopc'a Zvpo- IakwBırtıkns,
"AptmevıK4s KL AZÖLO';TLKfi; ’EKKÄ'Y]O’LICLS‘ . Athen 1967 ; 128

Arvanıtis hat; nunmehr drei se1ıner Artikel A uSsS em 1E UE griechıschen theologischen Lexiıkon
(S 51 | 19671, 214) ıIn kaum veränderter HKForm In einem Bande gesammelt ber dıe
jakobitische Kıirche, 5  5 OpnNoKEUTLK KL Höoık  7 ' EykKukAomadeia VIJL, Sp 596-624 ;
der Artıkel ber die Nestorlianer, eb E Sp 4158-4206, ıst. VO Florovsky un 1n das VOTI'-

lıegende Buche nıcht aufgenommen), ber die armenısche Kirche, %Jl l eb H. 167-196)
und über cdıie äthiopische ırche, 100-125 eb I, Bibliographien un: {Illus
tratıonen A UuSs dem Originaltext sind nıcht wieder abgedruckt. Iheses uch ist, mehr als der
Titel bescheidenerwelse andeutet ; denn au Bßer der Kirchengeschichte werden sämtlıche konfes:
sionskundlichen Aspekte der betreffenden orjıentalıschen Kıirchen kurz, ber übersichtlich dar

gestellt.
Ephrem Darvıds

IDre byzantınısche Wandmalereı un Kleinasıen. Bde.,
davon eın Text- und Z7We] Tafelbde., insgesamt X66 5i 478 Schwarz-weıiß-
Abb., FWFarbtafeln, Grundrıisse, Raumschaubilder und Karten ;
Ganzleınen, 1mM Schuber. Recklinghausen 1967 Aurel Bongers. 360,-

Seıt 1n der bızarren Felslandschaft Kappadokiens dıe Wandmalereien der Höhlenkirchen
entdec worden Waren, haben S1e ın der byzantınıschen Kunstgeschichte geradezu faszınıerend
gewirkt, Waren S1e doch dıe ersten und für ange Zeiıt, einzıgen umfangreichen Zyklen, ıe 11121

AUuSs der byzantinischen Monumentalmalerei überhaupt kennen lernte Millet un!: de
Jerphanion haben den Chor der Lobpreisenden angeführt, die Rolle Kappadokiıens für dıe
byzantinische Ikonographie sehr hoch eingeschätzt, VOT em als angebliche Bewahrerin sehr
alter syro-orljentalischer Biıldtypen, ber qAıe Mönchsrefuglien 1m Inneren Kleinasıens uch In
iıhrer Bedeutung für dıe Stilentwicklung der byzantıschen Malereı N1C. gerade zurückhaltend
gewertet. In iıhrer Nachfolge kam 11211 dazu, die MınıJjatoren eINeEes für den Kaılserhof
angefertigten Bandes der Homilıen Gregors x  — azlanz (Par. gr 510) a Is AUuS Kappadokien
stammend ZU erklären. ber gab keine Sicherheit. In der Datıierung ; dıe Angaben schlıenen
manchmal geradezu willkürlich un StTUtLzZieEN sıch mehr auf ikonographische als auf stilistische

Argumente. Das rief annn uch den temperamentvollen und geistreichen Angriff Weigands
hervor, der G radikale Spätdatiıerungen vertrat. Krschwert wurde die rechte Krkenntnis der

Bedeutung und Entwicklung dieser « LE UCIL Provınz der byzantinischen Kunstgeschichte »
(de Jerphanion) durch cdıe Art, WwWI1ıe dıe Malereıi:en vorgelegt wurden. hne dıe Bedeutung und
das Verdienst. des großen ext- nd Tafelwerkes de Jerphanions schmälern wollen,
wırd INa gn dürfen, da ß dıe Tateln eiINnem nıcht geringen e1l qualitativ N, daß
1a SIE für ıe stilkrıtische Beurteilung und Vergleichung nıcht brauchen konnte Wer N1C
selbst nach Kappadokien kam, onnte Iso wenig mıiıt dA1esen reichen Schätzen Malereien

anfangen. uch der I1konograph mu Bte angesichts der unsıcheren Datierungen un Abhängig-
keitsverhältnisse weıt. zurückhaltender se1n, a,Is Millet das In der ersten Entdeckerfreude
noch hatte Se1nNn können. Da gab einen unvergleichlich reichen Fundus byzantinischen
Wandmalereien, dessen hohe KEinschätzung D gerade uf diesem Reichtum beruhte, und
War nıcht TeC. verwertbar. Nach dem n  Pn Weltkrieg wurden durch Lafontaıne- Dosogne un
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das Ehepaar T’hierry ein1ige, S hochwichtige, Neu entdeckte Höhlenkirchen miıt Wandmalereien
veröffentlicht ; der and der 1errys darf 1n der Kxaktheit der Vorlage un! der Qualität der

Abbildungen a,Is höchsten Ansprüchen genügend bezeichnet werden. Daneben stellte sıch,
ebenfalls miıt ausgezeichneten Reproduktionen, eın VO  - Budde herausgegebener Bildband
« Göreme », dessen einführender ext allerdings Widerspruch an und be1l se1lner ziemlich
kritiklosen Übernahme alter Datıerungen un Urteile uch finden mu ßte. Eıner der das krıti-
s]ierenden Rezensenten War Restle, der die Wandmalereien AUuS JENAUCT und mehrfacher
Autopsıe kannte Kr hat jetz ın einem ext un WeE1 Tafelbänden die Wandmalereien appa
dokiens LEL vorgelegt, auswahlweise, Iso nıcht jedes ragment, dafür ber mıt einer beachtlich

großen Zahl arbıger Detaıils Kr hat; dem noch weıtere kleinasıntısche Denkmäler mittelalterlich

byzantınıscher Malereı angeschlossen Kıphesos, Latmos und ITrapezunt in andeutender Auswahl.
Rıs Textband beginnt mıiıt eıner Chronologie der Malereien, die auf Schichtenbeobachtungen

(dıese ehlten In der bısherigen Literatur gut wIıe ganz), der Stilvergleichung miıt den nıcht
sehr zahlreichen inschriftlich datierten Denkmälern d1leser Gattung und mıt, datierten un
datierbaren Erzeugnissen anderer Kunstzweilige (Miniaturmalerei, Elfenbeinschnitzere!l USW.)
beruht, für dıe s K spatesten Fresken annn uch auf Vergleichen miıt serbischen Malereien.
Wohl AuUusSs Gründen verlegerischer Gestaltung steht. dA1e Übersicht ber die (Jeschichte des byzan-
tinıschen Kappadokiens, ber dıe biısherige wissenschaftliche Bearbeitung sSe1INerTr Wandmalereien,
ber Rıs Methode und seine KErgebnisse a ls V orspann 1mM ersten Tatfelband — mir cheınt das In
dem esamtwerk ıe eINzZIge bedauerliche Fehlanordnung das hätte den Anfang des (+anzen

gehört. So geht der Textband nach dem obligaten Vorwort und dem Literaturverzeichnis gleich
medlas In l’es und beginnt mıiıt em Kapitel Kappadokiıen un Lykaonıen » Im ersten Abschnitt

Idıie Anfänge » (S I  17) SE1Z sıch vorsichtıg mıt der Frühdatıerung einiger ornamentaler
Malereien In dıe ikonoklastısche Periode auseinander ; hält dıie Zeit um 900 ur wahrscheıin-
icher, hne S1e allerdings zwingend bewelsen A können. Hier Izann ohl U ıne Durcharbeitung
der Ornamentik, dıe ausgespart hat, weiterhelfen. Krwähnt S11 immerhin, da ß Kap In
(öreme (Abb 46) WwW1e dıe Stephanoskapelle In Cemil (Abb 409f) In ıhrer Ornamentik ıne
unverkennbare Ähnlichkeit miıt der VO  - Kyriake auf XOS zeıgen, die Basılake aıt

guten Gründen In die erste Hälfte des Jahrhunderts datiert hat ( Deltion 1962, 49-74,
W aT.- 19-21 Idıe Verwendung damals moderner » Ornamentik uUusSamımıe. miıt figuralen der
szenıschen Bildern dürfte uch In damaliger Zeit In Mönchskapellen einer doch reC entlegenen
Gegend nıcht unvorstellbar SsSe1Nn.

Sıcherer werden dıe Aussagen nächsten Abschnitt a‚h (Die frühmakedonıschen Fresken,
S 17-30 Hier ist als wichtigstes nNEeEUES Ergebnis festzuhalten, da ß den Anfang d1e Kılıclar
Kılıse rückt (Abb 218-244), die bislang meılst q Is Endprodukt der archaischen (GGruppe galt
Rıs Beweisführung StuUtzt sich ausschließlich auıtf Vergleiche mıiıt der Buchmalereı, bes mıiıt dem
Par gr 51  © [)Das ist nıcht ungefährlich angesichts der doch sehr unterschiedlichen technıischen

Voraussetzungen und WFormgesetze, die Mınılaturen und Fresken trennen, aber, faute de MI1eUX,
geht wohl nıcht anders. hält sıch dabel frel VO  e Überbeanspruchungen olcher Vergleiche,

da ß se1ıne KErgebnisse 1m (janzen überzeugend sind. Dankenswert un richtig ist. Ci daß hler

überhaupt ZUMM ersten Maile ıne detaillierte, SECHNAUC und krıitische Stilanalyse vorgetrage wird,
cd1e zudem durch die In den Katalog verwıesenen eingehenden un: beweiskräftigen tech-
nıschen Beobachtungen abgestützt wıird. So wıird die Ordnung der Malereien MAeser Periode,
cdıe vorschlägt, In den Kang einer Wahrheıit grenzenden Wahrscheinlichkeit rThoben

Fraglich erscheıint mM1r N dıe Datierung der Kap VO  — üuluü Dere INSsS endende Jahrhundert

(S 39) ıIn der Darstellung 1mM Tempel (Abb 39U) kommen be1l Joseph und Symeon völlig aNnatura-

histische Spiralen 1mM Faltensystem VOTL'; SJI1E haben u die WHorm un ıne ahnlıche Funktion
wıe iıhre Artgenossen auf der Budapester Monomachos-Krone VO. 1042 /50. Sollte 11a  - nıcht
deshalb vielleicht doch später gehen, erheblich INs 4E Jahrhundert hiınein ? betont selbst
mehrfach das Nachschleppen » längst veralteter Stilmerkmale In der provinziellen Malereı,
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MIr scheıint, daß die ochmakedonischen Kriterien hler, sıch schon nıcht, VO  - beachtenswerter
Qualität, wohl nachgeschleppt sınd un sich der Zeitstil In jenen Spiralen andeutet.

Ks folgen die Abschnitte « Spätmakedonische un frühkomnenische Fresken » (S 41-56),
für die die Ausgangslage durch inschrıiıftlich datierte Zyklen wesentlich günstiger ıst, un

Komnenische und spätkomnenische Kresken » (S 6-6' bei dem I1& Rıs Verzicht auf Ver
gleiche miıt kyprischen Wandmalereien (Zz.B der Panagla Araku bel Lagudera VO  - 1192 bedauern
kann S1e hätten seine Ordnung der TeEI Kreuzkuppelkirchen doch ohl och tutzen können,
zumındest für den Endpunkt, cdie Karanlık Kıilise, tür cd1e uch dıie Herakleios-Kirche des Klosters

Joannes Lampadıstes bel Kalopanaglotes AaAus der ersten Hälfte des Jahrhunderts qualität-
volle Parallelen bıeten hat, während sich für die Carıklı K ılise 1Im Neophytos-Kloster
VO  > Ktima-Paphos umsehen sollte och wıird den Ergebnissen Rıs weıtestgehend
stimmen dürfen.

Das Kapitel wird abgeschlossen miıt dem Abschnitt IIıe Provinzialgruppe unter armenıschem
Einfluß (S 67-74), I1 das sicherlich noch Dıiskussionen kommen werden. Die Ausgliederung
der Gruppe besteht hne Zweiftfel ZU Recht, dıe Datiıerung ıst, N1C unwahrscheinlich, ber
wenıger abgesichert als die der vorangehenden Abschnitte.

Ks folgt das kurze Kapitel Westkleinasıen (S 77-81 mıt knapper Besprechung der Fresken
des Siebenschläfer-Coemeteriums 1ın Kphesos un: der Latmos-Höhlen. Hier cheınt, mMI1r noch
manche Frage offen, VOL allem überzeugt miıich die Spätdatierung der Pantokrator-Höhle
noch nıcht das Vergleichsmaterial, das geboten wird, ist spärlich, dabe1 selbst nıcht sicher
datiert. Am Bande Se1 vermerkt, daß mich die Spätdatierung des Apsismosaikes VO  - Davıd
In Thessalonike, obwohl VO  - einem großen Namen wıe Kitzinger mıtgetragen, uch
nıcht tärker überzeugt 1C. das ahrhundert für unmöglıch. ber das alles sınd
Fragen, die nıcht In eiıner Rezension gelöst werden können, sondern einer Bearbeıtung In Anf:
satzform bedürtfen.

Das letzte Kapitel Nıkala und I’rapezunt » (S 85-90) bringt sehr treffende Bemerkungen
den TeC kläglıch gewordenen Kesten ıIn der Sophla ın Nıkala (Abb 531) un 1M Än

schluß daran der SOr Nikalila-Gruppe » der Buchmalerei. Aus J1rapezunt, die Wand:
malereien der T’heoskepastos yanz verloren sınd, werden, wıederum überzeugend, dreı Kapellen
VO Sabas behandelt (die Sophla wurde ausgeklammert, weil über S1e eıne Monographie
aufgrund der Keinigungsarbeıten bevorsteht).

An diesen el schließt sıch eın vorbildlıcher Katalog aller kappadokiıschen, Iykaonischen,
westkleinasiatıschen nd trapezuntischen Kirchen mıt Wandmalereien A In dem der jeweilige
Erhaltungszustand, dıe Technık un Aie Schichten, dazu ggf. ddie Inschriften, peinlich SCHNaU
beschrieben siınd. Allein schon (dieser Katalog ist; eine überaus dankenswerte Leistung.

Ihm folgt eın e1l Technik byzantinıscher Wandmalereien », der zunächst griechisch un
deutsch dıe Quellen bringt (Dionys1ios VOIN Phurnas Hermenela) und ıhrer Quellenscheidung
Wesentliches eıträgt, mıiıt einem sehr begrüßenswerten erläuternden egister der griechl-
schen Terminl, SOWI1Ee Analysen VO  - byzantinischen Wandmalereıien, qdıe eın weitgehendes Neben
Sinander verschiedenster Technıken 1ın puncto nterputz, Malereı tragende Schichten, Biınde
mittel uUuSW.,. belegen. betont den vorläufigen harakter, ber uch schon ist, das sehr wert-
voll Anmerkungen un KRegister schließen den and ab, dem au ßerdem auf den U1-9S
Landschaftsaufnahmen ‚US Kappadokien beigegeben sind SOWI1e ALIN Schluß eingehend Orl1len-
tiıerende Karten.

Insgesamt eın sehr erfreulicher Band ! Nur noch eın Monıtum wurde auf die e1ım
Verlag doch oft geübte Art der Bildverweisung u Rande verzichtet, Wollte 118 dem enut-
ZOL nıcht leicht machen, ıhm VOL Augen führen, daß wissenschaftliches Arbeiten schwierig
st; ? So muß immer erst. suchen, 1mM Katalog fındet uch keine Hinweilse. Das argert doch
e1Nn wenIıg.

IL erster JL’afelband) enthält au Bßer dem bereiıits erwähnten Text, den WITL heber als Kın-
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leitung U1n (+*anzen sähen, e Kapellen VO  — Göreme, 111 ine Skizze ber die Architektur
der Höhlenkirchen un dazu a Jles Übrige. Zu jeder Kirche ist. eın Grundriß gegeben, den
meisten uch noch eın Raumbild, dem 112a  - dıe Anordnung der Malereien leicht entnehmen kann.
Das ir ausgezeichnet, zumal leider keineswegs immer übliıch ist, ın äahnlichen Publikationen.
I)Dıie Bildauswahl ist, instruktıv, belegt ın jedem Falle die stilkritischen Thesen 1m Textband
und ist mıiıt ebenso zahlreichen wıe beweiskräftigen Farbdetails hervorragend angereichert.
Ie Reproduktionen sınd u  ..  ber jedes Lob erhaben. Leider ist; 17 Abb.-Verzeichnis VO  — 113
ıne Panne passıert die beiden etzten Seiten sıiınd vertauscht. Daß 1m SaNnZGH Opus ein1ge
Druckfehler stehen geblieben sind, ist nıcht erschütternd, zumal iıch keinen sinnentstellenden
fand.

Das Yazıt 1n hochwichtiges, ganz ausgezeichnetes Werk, das zudem uch lehrt, WwW1e sich
die konstantinopler Kunst ın der tiefen TOVINZ auswirkt, VO: der Tätigkeit hauptstädtischer
aler bis hın matten Nachfahren. Angesıichts der wachsenden Zerstörung dieser Wand
malereien wırd dieses Corpus STLETtS unentbehrlich bleiben. Dem Autor, dem Verleger und allen
fördernden Stellen Se1 aufrichtig dafür gedankt ! Nun Ikann sıch uch dAie 1konographie aut
gesicherte Maßterıialıen tutzen und alle Überbewertungen, Vorurteile abbauen, und 1U

haft, die stilvergleichende Analyse Keproduktionen VO  - bleibendem Wert, die festhalten, WwWas

bliıeb un Was vielleicht In gar nıcht ferner Zeıt durch weıtere Verluste dezıimiert S  e  1n wird.
Kurz, die byzantıinische Kunstgeschichte hat für 1n sehr wichtiges Gebiet endlich festen Boden
ınter den Füßen und ist Aaus dem Bereich der Wunschbilder und Irrtümer ın das RBeıch der
Wirklichkeit zurückgeholt worden. appadokiıens erborgter (}anz ist. dabel eın wen1g abge-
blättert, klarer xı un seine wahre, wahrlich N1C. geringe Bedeutung VOTLT Augen.

Klaus Wessel

Kazımlerz Mıchalowskı, HKaras. Die Kathedrale MS dem W üsten-
sanıd. uinahmen VO  S eorg (+erster. Übersetzt VO  w Alfred Loepfe und
Artur Vogel Wiıssenschaftliche Bearbeıitung der deutschen Übersetzung
r.Dr Martın Krause. Textabbıldungen VO Krystyna Michalowska, Pläne
un Aufrisse VO  e Anton]1 Ostrasz un Jerzy Kolasınskı. 189 S., Tal.,
davon farbıg. Karten und zahlreiche Abbıldungen (Zeichnungen) 1mM
Tarxt, KEınsıedeln, Zürich, öln 1967 Benziger Verlag.

Idıie weltweite Aktion ZU: Rettung der Kulturdenkmäler Oberägyptens un Nubiens, dıe VOIN

Untergang In dem VO ssuan- Damm gestauten W asser bedroht 1, hat viele ber-
raschungen und ıne noch nıcht übersehhbare enge KErkenntnisse gebracht. hne diesen
harten Zwang, jetz eLwas Zı tun der nıe mehr tun können, ware ohl ın abseh barer
Zeıt nıe solcher Intensität. der Arbeit, des YForschens und des Sicherns gekommen der Stau-
damm als Vater vieler Dinge nıcht a.lle_r‚ denn n]ıemand ahnt, wı1ıe 1e]1 ohl TOUZ er Mühen
unwieder bringlic: versinken mMaß. Die erregenden Reportagen, LWa über Abu Simbel, sınd
schon fast; VEILgESSCH, jetz beginnt die Wiıssenschaft, sıch OTte melden un die ersten

Forschungsergebnisse vorzulegen, nachdem 911e seıt, Jahren Vorberichte gegeben
Wenn uch dıese KEntdeckung nıcht annähernd je] Furore gemacht hat, w1ıe das Hin

un! Her unnn Abu Sim bel, wurde doch e1n und der polnıschen Archäologen einıger Aufmerk-
samkeiıt:. der Presse gewürdigt. In ihrem, VO  - der sudanesischen Regierung als Konzession »
zugewlesenen Grabungsbereich entschlossen Ss1e sich, eınen K6öm In WYaras, dem antıken Pachoras,
anzugehen, auf dem die Ruinen einer arabıschen Westung tanden KEıine Reihe einleuchtender
und guter, aber falscher Gründe, cdıe sich zunächst durch den und VO  - 165 Sandsteinblöcken.



Besprechungen 181

Hieroglypheninschiiften, Kultszenen SW.,. bestätigen schienen, führte die Expedition unter
der Leitung VO  - rof. Michalowski der Vermutung, der K6öm Sse1 ıne die Ruinen eines
Tempels hutmosis’ HT überdeckende dandanhäufung. Der Leser erleht 1Un In dem spannend
geschrıebenen Kapitel (Die Entdeckung, 13-25 nıcht 1Ur all dıe Schwierigkeiten der
Kampagnen, VO denen Sonst selten hört, sondern uch dıe große Überraschung mit
eın Backsteinbau wurde freigelegt, den nan zunächst; für spätmeroı1tisch hielt, ber als der
Autor alg Krster 1ın dessen Inneres kroch, fand sıch völlig Unerwartetem gegenüber Als ich
die Taschenlampe anknıpste, zeigte sich m1r der Wand e1INn glänzend erhaltenes (;emälde ın
Goldfarben, das den Krzengel Michael darstellte » 1 $ vgl Vaf. {1) Wo Nal eınen Tempel
der Dynastıe Aaus dem Jahrhundert Wr Chr. (Neues KReich) gesucht hatte, 111a  — eınen
Bau der spätmeroı1tischen Periode (etwa Jahrhundert I1. Chr.) finden geglaubte hatte,
betrat 111a  - 1U ıne christliıche Kırche des hohen Mittelalters. bemerkt; Rande, daß seın
Team den Tempel doch noch entdeckt hat, vl Nilufer gelegen und schon In meroıntischer Zeit
als Steinbruch verwendet, (S 15) eın Schicksalsgenosse des Artemision In Kphesos WI1e
vieler Kirchen 1n Syrien un Kleinasien. Ks kann 1eTr N1C auf Einzelheiten AaAus diesem Ka
pitel eingegangen werden, muß ber vermerkt werden, da ß sich mındestens ebenso interes-
sant liest wıe Cerams berühmter Bestseller.

Wir haben eLwas vorgegriffen. Khe WIr dem ext weiıter folgen, muß vorab eın Wort ber
dıe Aufgabe des hier vorzulegenden Werkes gesagt werden wiıll N1C dıe endgültige WIsSsSeN-
schaftliche Publiıkation des ungemeın wichtigen Fundes se1n, sondern VOLWeCS die interessjierte
Öffentlichkeit. mıiıt ıhm vertraut machen. Von der umfassenden Vorlage Faras, fouiılles polo
nalses » lagen bei Erscheinen des Buches schon zwel Bände VOT'; dıese exakte un: dem Laijen
nıcht leicht zugängliche Arbeit geht selbstverständlich weıter. Hier wırd jenes Publikum aNg6-
sprochen, das durch Zeitungsberichte neugler1ig geworden ıst, un: der Eigenart nıchteuro-
päıscher Kulturen immer mehr (G(Geschmack gewinnt. So werden denn uch nıcht dıe Aufnahmen
der Kxpeditions- un Museumsphotographen (Khartum un! Warschau, wohin die Wand
malereien verteilt wurden) ULTE IHlustrierung verwendet, sondern che unter anderen Gesichts-
punkten gemachten, ausgezeichneten un: das Sehvermögen des kunstbegeisterten Laien
ansprechenden Photographien VO:! Dr Georg (GGerster. Daß diese Zielrıchtung des Werkes 1n
keiner Weise dıe xakte wıissenschaftliche Fundierung schmälert, se1 schon dieser Stelle
lobend hervorgehoben.

Das A Kapitel (Das christliche Nubien, 27-39 bietet, einen ausgezeichneten Überblick
über die (+eschichte des Christentums 1ın Nubien. Neu ist 1ın dıesen Ausführungen VOL allem die
Krkenntnis, daß die Gräber der sogenannten A-Gruppe VO  - den Nobaden stammen un!' da ß
das Christentum In Nobatien hne Zweifel alter ist, als dıe offizielle Christianisierung dieses
Reiches 1m Zeitalter Justinlans uch für die Königslıste Nubiens brachten ıe Funde VO  —

Yaras manche dankenswerte Krgänzung.
Im Kapitel (Faras, dıe Hauptstadt Nubiens, 0-4 berichtet VO  —_ der Herkunft

des modernen Namens AuUuSs dem meroitischen hrs (Pachoras), sehr knapp VO  - der Zeıt, der
agyptischen Herrschaft, etwas ausführlicher VO  - den Bauten un! der Besiedlung iın christlicher
Zeit, VO  - FKFaras a IS Eparchenresidenz, ziemlich eingehend VOIN Ornat un VO den Insıgnien
des Kparchen, VO  —_ FYFaras als Bischofsstadt un!' dem Ornat der ischöfe, es ın allem TeC
instruktiv un! ZU erständniıs der Kirche ausgezeichnet ausgewählt.

Überraschend sıind die 1M Kapıtel (Die Anfänge des (Christentums ın Waras, S 48-56
aufgrund der Grabungen vorgetragenen Krgebnisse die unterste Schicht gab ıne christliche
Kirche frel, die, sorgfältig abgetragen, einem Palast Platz machen mußte ; dıe Kırche annn
tLwa, VOT die Mitte des Jahrhunderts datiert werden, ‚1so In 1ine Zeıt weıt VOT der offızıellen
Kinführung des Christentums In Nubien Ihr folgte nach der Annahme des Christentums als
Staatsreligion der Umbau einer profanen Halle Iuß 1ın ıne Kıirche, die ohl 1m > Jahr-
hundert völlig restauriert wurde. Unklar ıst; dıe Entstehungszeit der Südkirche, die vielleicht
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aIs Krsatz für cdie alteste Kıirche, ıe dem Palast weıchen mUuüssen, errichtet wurde und
deren VOIN (Gelände bedingten schiefwinkeligen lan wiederholt. Schließlich bringt
M sehr überzeugend e Zerstörung des Palastes mıt dem Persereinfall VO  - 616 1n Verbindung

Kapitel (Dıie eTrste Kathedrale VO FWFaras, 57-64) zeigt, wı1ıe die Rume des Palastes 1U

ZUI Bau der Kathedrale nach Erhebung VO Faras ZUM Bischofifssıtz verwendet werden der
Stätte wırd ihre ursprüngliche Bestimmung wiedergegeben. Sıie wurde schon 651 durch einen
arabıischen Einfall wıeder zerstort. Ks gelingt vorzüglich, J1e In Wort und Zeichnung wıeder
VOTL uNnSs entstehen lassen.

Das und längste Kapitel ber ıe große Kathedrale (S aßt uns deren Schicksal
miterleben VO  - ıhrer Erbauung durch Bischof Paulos 1m Jahre 707 über Änderungen unter

Bischof yTOoS 111 S7Ü, den Brand VO.  - 926 und dıe Errichtung einer Krsatzkirche AIn Südhang,
den Wiederaufbau unter Bischof Aaron 1m Viertel des Jahrhunderts, cdıe Ausmalung unter

seinem Nachfolger Petros, den Einsturz der Kuppel und der (+ewölbe nach 1169 bis ZU teılweisen

Wiederherstellung und dem Versinken der Reste 1 ande, den der Westwind heranweht. Eın
Oster miıt eıner kleinen ırche siedelte sich über ihr &. ohl 1 Jahrhundert. Mıt dem

Untergang des christlichen Nubiens zerfäallt uch dA1ese augruppe. ]hese erregende Geschichte
des jahrhundertelangen Kampfes 198881 die sich immer wıeder verjüngende, lim mer LEU miıt Bildern

geschmückte Aırche bis R Kesignatıon VOT der (Aewalt des Sandes wird, ın allen Einzelheiten
auf exakte Grabungsbefunde gestützt, fesselnd berichtet, wobel der Stilwandel der Malereıen,
dıe ın mehreren Schichten übereinander gefunden wurden, ın einfachen, ber treffenden Worten

geschildert wird. ] )heses Kapitel ist, klar und überzeugend, daß 11a  - als den Höhepunkt
des Buches ezeichnen darf. Für den weck, AU dem M dıeses Werk vorlegte, genügt vollauf
cdie Fachwelt wırd 1LUFr 111 espannter auf dıe Vollendung des großen Faras-Werkes warten,
mıt den für S1e wichtigen Einzelbeobachtungen un archäologischen Belegen.

Gehört schon das, W As der Textteil bietet, Dı den Dıngen, VON denen sıch NSeIE Schulweisheıit
nıchts traumen 1e ß ohl selbst der Kirchenhistoriker VO christlıchen Nubien
etLwas gehört, E1 denn, iıhm Se1 Monneret de Villards schwer lesbare (und durch die (Gira-

bungen ın Haras, das darın LLUFLr zweimal Izurz erwähnt wiırd, teılweıse beträchtlich überholte)
Stor1a della Nubıa erısti1ana » In die Hände gefallen ? schließt sıch dem eın Katalog der

Wandbilder mıt ausführlichem Tafelteil Sıe sind das eigentlich überraschende Novum,
eıNe sıch durch Jahrhunderte hinziehende große Kette VO  - Maljlereıen erstaunlicher Qualität
un Eindringlichkeıit, n SE einzigartıger Ikonographie un gro er Eigenständigkeıit, die für

sich schon ıne eıgene nubisch-christliche Kunstentwicklung VOT ugen führen, In geltsamer

Diskrepanz der ıimmer wieder unter Verwendung äalterer 'Teile geflickten Architektur, der 1mM

(Grunde wen1g eigene Qualität zugesprochen werden kann, Originalität SChON Jar nıcht Bruch
stücke anderen Ortes schon lange bekannt, die VO der Kunst des nubischen Christen-
tums zeugten, 1E haft; Monneret de Villard getreulich gesammelt und vorgelegt ; ber nıchts

ist, darunter VO  - cAieser Höhenlage un Entwicklungsbreite, wen1g VO.  - S() guter Erhaltung wıe
be1l vielen der Malereıen VO.  - HKaras.

Schon dem Textteil sıind “ Tafeln beigegeben, dıe VOT em dıe Arbeıten der Freilegung,
Sicherung, Abnahme USW.,. der Malereien, dazu Blıicke ın dıe Räume zeıgen darunter die

gro ßBartıge Taf. 3/4, e das ıld der dreı Jünglinge 1M Feuerofen mıiıt seinem oberen Teil 1ın

selınen leuchtenden YKarben AuUuSsS dem Sande ragend zeıgt, 118  D spür da etLwas VO. dem über-

wältigenden Eindruck, den ıe Ausgräber angesichts ıhrer überraschenden un reichen Funde

empfangen haben musSsen.
Der Katalog den Tafeln des Teıles ist sehr exakt gemacht. ber leider fehlen ein1ıge

wichtige Stücke, der frühe, sehr schöne Michael der Südwand des den Treppen führenden
Korridors SOWI1Ee der ikonographisch hoch interessante TISTUS 1m Tondo AuUuSsS der Sakriste1l
mıiıt der Schale mıt eucharistischem TO ?) In der and (Christentum 111 Nıl, Recklinghausen
1964 Abb. 361) uch sähe 180828  - N mehr Aufnahmen VO  — Ganzfiguren, wıe sıe schon
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früher freigegeben hat (ebd. Abb }; 42, 45 un 46) Die Farbtafeln sind VO  — hervorragender
Qualität, 1n ihrem matten Druck und erstaunlich feinen Raster geben S1e den Eiındruck VO  -

Wandmalereı In em Grade Nn  ‚u wieder ; die Schwarz-weiß-Tafeln hingegen sınd 7 A zZ1eM.-
ıch dunkel geraten, vgl Lwa 'Taf. Was gegenüber der das gleiche Motiv wiedergebenden
Farbtafe]l 3/4 (S.0.) besonders unangenehm auffällt. Wer, W1€e der Rez., (}ersters Originalaufnah-
1HNEeIN gesehen hat, könnte sıch ine bessere Wiedergabe vorstellen und ist, enttäuscht. Dennoch
ist, ufs (+anze gesehen, der Tafelteil geschickt ausgewählt, instruktiv un gerade In den zahl-
reichen Details für das Wesen und die Entwicklung der Wandmalereı In Haras sechr aufschluß-
reich. Nur macht dem Leser nıcht gerade eicht, entweder e1n ıld VO  - der kunstgeschicht-
lichen Abfolge der Malereıen der eines VO Ensemble der Bilder un ihrem Sıtz 1m Kırchen
1TAauUI Zı bekommen, denn ihre Anordnung folgt keinem klaren, erkennbaren Schema, weder
einem chronologischen noch einem topographischen der ikonographischen. Der Grund dafür
wird dem Leser nıcht klar, mu ß sich dıe Malereien der einzelnen Raumteile sehr e11-

suchen, N1C: wenıger ıhre zeitliche Abfolge. Schade !
Die Erklärungen den Bildern geben nach dem jetzıgen Aufbewahrungsort ihren ursprüung-

liıchen Platz ın der Kathedrale, ihre Maße, ihren Erhaltungszustand, ıhre Beischriften un dann
ıne eingehende Beschreibung und ikonographische Deutung, knappe ILiteraturhinweise 1n
(Gestalt VO.  - Anmerkungen schlıeßen den jewelligen ext ab Das wıird konsequent durchgeführt
un! ist weıten Teilen sehr dankenswert. Nur dıe herangezogenen ikonographischen Parallelen,

überhaupt welche g1bt, sıind eLwas zufälliger Art. Um 1Ur e1n Beispiel herauszugreifen
WEeNnNn Lwa 14.7/ der nubischen ewohnheıt, 1m Bilde der (Jeburt Christı (warum 1Ur atı.-
vıtäat » ® —— Das ist; eın Begriff AuUuS der Astrologie, nıcht A UuSsS der Ikonographie !] dıe Könige heran-
reitend darzustellen, als Parallel- Beispiele 1UL Malereien In den Kirchen VO  w 1ıstra (« In der
Kirche VO  - Periıbleptos un 1n der VO  - Pantanassıa » ® —S_ ® —— ') angeführt werden, SEe1 auf den
Par. or AuUus dem LE Jahrhundert verwlesen, der dieses Motiv schon hat. Hier wıird eiın

Wort nötıg ZULC Übersetzung, dıie manchmal, dankenswerterweıse 1Ur selten, dem wissenschaft-
ıch durchaus ernst nehmenden ext Abbruch tut die Verbalhornung der Kirchennamen
tut ebenso weh w1e dıe Wahl elnes unangebrachten Begriffes Ww1e Nativıtät, etwas

unbedingt vermıeden werden mussen ! Und ın einer Übersetzung des TLextes eines Wissen-
schafters slavıscher unge hätte 118a  - doch eiınen slavıschen Namen wıe Spas Neredica richtıg
schreiben sollen. Das sind Kleinigkeıten, ber S1e StOrTEeN. Im (janzen ist Ahesen Bilderklärungen

DCH, daß J1€e zeıgen, daß hinsichtlich der Ikonographıe noch manche rage einer YENAUECTIEN
Klärung bedürfte ; Parallelen angeführt werden, sind S1e Napp uınd uch N1C. ımmer
dıie treffendsten.

ıe Mehrzahl aller Beischriften ist, griechisch, (Ariechisch War uch weitgehend cAe Kult-

sprache Nubiens. Dennoch sollte 11a m. EK sehr vorsichtig se1n mıt dem KEpiıtheton byzantı-
nısch . Ich sehe 1Ur In den frühesten Malereıen gewl1sse Anklänge Byzantinisches, 1ın den

spateren höchstens kleine ikonographische Einzelzüge byzantinischen Ursprungs. WKür die

Erhellung möglıcher kunstgeschichtlicher Zusammenhänge gollte sıch die künftige Forschung
mehr auf dıe Malereı des koptischen Mittelalters und uch olcher fernerer (+eblete wıe Arme-
n]ıens und Syriens konzentrieren. So weıt ich das jetzt schon übersehen kann, sind geWI1sSsSe
Kompositionsprinzıplıen un! uch manche Stileigentümlıchkeiten In jenen A unstraäumen sehr
verwandt. ber das erfordert noch eingehende Untersuchungen, die TST möglıch se1ın werden,
WeNNn das große Faras-Werk vollständig vorliegt.

Den SC des Bandes bilden eın recht eingehender Bibliographischer Anhang (S 7L

184), der den einzelnen Kapiteln un Abschnitten des Textes cdıe Inıteratur nennt, ıne Liste
der nubischen Önıge, dıe Bischofsliste VO  - Haras (nach der schriftlichen Liste ın der Kathe

drale, erganzt nach Grabstelen un! Inschriften) SOWI1e eın Tafelverzeichnıs. Leıider fehlt; eın

Verzeichnis der Textabbildungen, unter denen sehr viele interessante Nachzeichnungen VO  -
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Graffit: sınd die bloße Verzierung bleiben, hne da ß I1a ber ıhre Bedeutung, iıhren
Platz, ıhre Zeıt us  < etwas erführe Kın Register hätte dem and uch wohlgetan

Im Vorstehenden wurde manches bedauert CIN1YES kritisiert und vielleicht der Eindruck
erweckt alg Sec1 dıe Wirkung des Bandes zwiespältig Dem 18 aber keineswegs 1Ur möchte
111211 N CIMn ausgezeichnetes uch noch ausgezeichneter sehen, vollkommener und schon auf
alle Fragen Antwort gebend Da cdieser Wunsch ebenso unbescheiden WIC unerfüllbar 18% SCHI,
WwWäas ohl schon mehrfach aufklang, nochmals gesagt dieser and 181 6IM Geschenk
für das 113}  — dem Autor nıcht herzlich danken kann Das große Faras Werk wırd uch
für viele Wissenschafter, MAe sıch nıcht Danz speziell mıt Nubien beschäftigen, mıt den
Büchern gehören, dıe S16 sıch als Arbeitsmaterijal| hinstellen wollen HKür S16 18%, cdieser and
nW16 für den interess]ierten LaJjen 1N€e umfassende durchaus ausreichende, erschwingliche,
schöne un wirklıch gute Darstellung, dıe lesen vıel bleibenden ewinn bringt und die 113  —

11NımNNer wıeder miı1t Nutzen wırd benutzen können
Klaus Wessel

Andr  e Grabar Dre Kumnst des frühen OChristentums vOoON den ersten
Zeugmssen chrastlicher Kunst bis ZUT enrt T’heodosius I,: 111-337 S 315 Abb..,
davon I4 mehrfarbıg, ı München 1967 Beck’sche Verlagsbuch-
handlung, Preis OZ,

Ders Dire Kunst Zenrtalter Justenmans VDOM T’od T’heodosius his
ZU Vordringen des Islam 341 4.29 475 Abbh davon 136 mehrfarbıg,

40 München 1967 Beck’sche Verlagsbuchhandlung, Preıs

Der unermüdlichen er Grabars sind NEeEUEC Bände entsprungen, dıe 1U uch 111

deutscher Ausgabe vorliegen Da S16 nach Inhalt und Aufbau 1N€e Einheit bilden, S16 hler
vorgelegt (es werden ZULTL Vereinfachung die Bezeichnungen und gewählt)

In dem VO.  - Andre Malraux und Georges Salles herausgegebenen Uniyersum der Kunst »
behandeln S16 d1ıe KEntwicklung der christlichen Kunst VO bis ZU Jahrhundert, ‚Iso die
frühehristliche un: dıe frühbyzantinische Periode Be1l ist. die Wahl des Tıtels nıcht DaNz
einzusehen, über Se1inen Inhalt g1bt der Untertitel richtige Auskunft wurde gewählt
Auf den Laıuen, den sich der and wendet; dürfte der Name Justinian kaum besondere
Anzilehungskraft ausüben un dem Fachmann werden falsche Hoffnungen gemacht

Wiıe alle Bände dıeser hervorragend ausgestatteten Reihe iıhrem Wesen nach sınd uch die
beiden VO  - Grabar erster Linie Bildbände, bel denen der ext 1U1 11016 dıe Bildwelt
einführende Aufgabe hat Die Auswahl der Bilder 1T sehr instruktiv, a,Bt keinen Bereich des
Kunstschaffens Aus und g1bt dankenswerterweise zahlreiche Detaiıls Die Reproduktionen sıiınd
bestechend gut die große Zahl der farbıgen KReproduktionen Spitzenqualität darunter
vieles, WwWas bislang 1116 farbıg abgebildet wurde, 1sS% 611 keinem vergleichbaren Werk uch
LUr annähernd erreichter Vorzug (bedauerlich fallen 1Ur Schwarzweiß Reproduktionen
heraus, dıe Detaiıls VO SOg Prinzensarkophag 111 Istanbul Abb 256f die der Schönheıit
dieses Werkes keiner Weıise gerecht werden — Leıder aßt die Koordination VO  - ext un
ıld sehr wünschen übrig 1C. 1Ur werden Kunstwerke abgebildet ber N1IC. besprochen,
1e]1 schwerer wıeg‘ daß miıt Ausnahme der Verweise auf dıe (Grundrisse
keiner Stelle des Textes auf dıe Abb hingewiesen wıird Dem Fachmann bereitet das keine
unzumutbare Mühe ber die Bände wenden sich nıcht ıhn, sondern den kunstbeflissen-
1E}  S Laıen Und dieser muß sıch auf dem Wege über das Register ZU ((elesenen die Bilder
zusammensuchen Das geht g weıt da ß cdıe Lipsanothek VO.:  - TESCIA beiden Bänden



Besprechungen 185

(S 274f bzw 286f), ber nıcht Yanz gleichartig, besprochen wird, jedoch 1Ur ın abge-
bildet ist (Abb 304-308). Sehr glücklich cheıint das gerade nıcht. Wıe leicht hätten sıch ild
verweise den and setzen lassen

Der Lext, dessen flüssige un! eingängıge Sprache teılweise, wıe e1InNn Vergleich mıiıt dem Tan-
zösıschen Originaltext zeıgt, den Übersetzern verdanken ist, Brotze un Kestle),
ist angenehm plaudernd, hne oberflächlich werden, allerdings uch hne allzu tief ın die
Problematik einzuführen. Kr gliedert sıch 1ın Allgemeiner Überblick (Der chronologische
un! geographische Rahmen ; Idıe soziale Umwelt; Die Aufgaben ; Die 1E UE Formensprache),
Christliche Malereı und Plastik VOL dem KEdıkt VO  — Mailand (Früheste Kultstätten ; Malerei ;
Plastık), Die Kunst des viıerten ahrhunderts (Heidnische enkmäler ; Das Werk Constantins
un se1Nner Famıilıe ; Christliche Basıliken ; Ihe Kıirchen des Jahrhunderts; Die Mosaıken VO  —

Costanza ; Kaiserliche KRepräsentationskunst ; Katakombenmalerei ; Malereien In heidnischen
Hypogäen; Malereien 1Im Hypogäum der Via Latina ; Grabmosaiken ; Sarkophage mıt
sSzenıschen Darstellungen), Schlußwort, Schriftquellen, Zeıittafel, Bibliographie, Verzeichnis
der Abb., Namen- und Sachregister, arten ; D KEinleitung ; Architektur (Überblick ; Rom
un talıen ; Gallien ; Nordafrika ; Ägypten ; Syrien ; Palästina ; Mesopotamıien ; Kleinasien ;
Konstantinopel und die Küsten des Ägäischen eeres); Malereı (Überblick ; Mosaiıken ; Wand
malerel1 ; Ikonen ; Buchmalerei) ; Plastik (Übersicht; Architekturplastik) ; Kleinkungst: und
Kunsthandwerk (Elfenbeine ; Metall un Glas; Stoffe) ; Schlußwort (Das Vermächtnis die
mittelalterliche unst) ; Pläne, Zeittafel ; Bıbliographie ; Verzeichnis der Abb. ; Namen- und
Sachregister ; Karten. Der Aufbau ist DSanz logisch, dıe eigaben, w1e Zeittafeln recht
nützlich, die Bibliographien nıcht ganz auf der Höhe des Möglichen. I)Dem recht knappen ext
spüur 1111a  5 A daß AaAus der Summe eINes erfüllten Forscherlebens geschriıeben 1st, uch miıt
al der Skepsis des Alters und der oft enttäuschten Krfahrung des Kunsthistorikers, der sıch
der TeNzen ge1lıner Wissenschafit bewußt ist, ber leiıder N1ıC immer miıt der AaAus Grabars frü
heren Werken gewohnten KExaktheıit.

So wıird Grabars Darlegungen ıIn 1ın vielem nıcht folgen können, obwohl 81e In ihrer
sehr 1mM Allgemeinen bleibenden Haltung 1Ur wenig Ansatzpunkte einer grundsätzliıchen
Auseinandersetzung bieten scheinen, sondern LLULr die Bildauswahl eın wen1ig erläutern
wollen. Zunächst sınd einige hıistorısche Details eGNnNenN,. spricht und 167 VO  — der
Rückkehr der Nachfolger Konstantins Z Heıdentum Das gilt ber 1Ur für Julianus Apostata,
dessen knapp dreijährige Herrschaft die Entwicklung der christliıchen Kunst 1mM Römischen
Reich überhaupt nıcht gehemmt hat, während eın solches Aufhalten unter den Kaisern
zwıschen Konstantin und 'hheodos1iıus eXpressis verbiıs behauptet. Damlit wıird das Jahr-
hundert; 1m Ansatz falsch ewertie Ks fehlt uch jeder Beweıis für die esep (S nd 162),
die arıanısche Lehre habe die Entwicklung der christlıchen Kunst aufgehalten. Die kunst-
feindliche Haltung des gemä ßigten Arıaners Kuseblos VO  w Kalsarel1a kannn aiur nıcht alg Beweiıls
angeführt werden, teilte S1E doch mıt Trthodoxen Theologen. Wenn 1U gar 13 e1Nn Still-
STAn der Kunsttätigkeit während des arıanıschen TE1LES ANZENOMM! wird, wıderspricht
das 9anz eindeutig dem, Was WIT WwIsSsen un belegen können ; 921 L11ULr die Bautätigkeit
Constantius’ Ir erinnert. 5’7 ıst dıe Formulierung zumındest ungenNall, die Kirchenväter
des Jahrhunderts hätten dıe Kunst 1ın keiner ıhrer Schriften » Trwähnt ; e1in inwels auf
Clemens Alexandrinus, Tertullian, Origenes, Hippolyt uUsSWwW. genügt, das widerlegen.
Richtig ist, daß sich keine AÄußerungen ZUT Kunst. ın der Kirche finden, negatıve
gibt Ebenso unscharft ist, CS, WenNnn ausgesagt wird, dıe Christen hätten
200 sıch VO  S der alten Bilderteindlichkeit gelöst 1n Theologenkreisen bleibt diese noch lange

welchevirulent, und ist gerade das VO  - Klauser erneut aufgeworfene Problem,
Christen sıch den Bildern zuwandten. Erstaunlich ıst uch die ese (S 68), bedeutende syrische
Theologen habe TStT sehr viel spater als 1ın der Mitte des Jahrhunderts gegeben Ignatios
VO  — Antiocheila, Justinus artyr (aus ablus), Tatıan un Theophilos VO  —_ Antiochelia sınd



186 Besprechungen
die eindeutige Widerlegung. Da ß die Schlacht Pons Milvius 314 stattgefunden habe 147),
ist ohl eın In Cdie deutsche Ausgabe übernommener Druckfehler. Wenn ‚ber 150 1mM
Zusammenhang des Kalenders VO  — VO Übertritt des Reiches ZU Christentum » sprıicht,

widerspricht amı selner eıgenen (falschen) Aussage auf und 162 abgesehen davon
trat das Reich nıcht ZUL Religion über WwW16e LWa cdıe Kiever KRus, vielmehr wurde das
Christentum zunächst,; LUr relig10 lıcıta, d1ıe dann bald 1ın eINEe Vorzugsstellung aufstieg, hne
zunächst alleinberechtigt se1n. selbst; hat Ja ın auf T’heodosius als den genannt,
der das Christentum ZUT Staatsreligion gemacht habe Allerdings stimmt uch das nıcht Danz,
das eruhmte KReligionsedikt VO Jahre 38) erging 1m Namen des alsers Gratjianus als des
Dienstältesten un! selner Mıtkailiser Valentinijanus H8 und T’heodosius, der diese Würde gerade
TST. e1n Jahr innehatte Kür dıe Krfassung un Deutung der christlichen Kunst des und

Jahrhunderts sınd damıt dıe geschichtlichen Voraussetzungen leider ziemlich verzeichnet.
uch bei den kunstgeschichtlichen Aussagen (4.8 ist. manches anzumerken. So ist dıe These

kaum bejahen, daß die altesten Katakombenmalereien 1m großen un! Sanzen186  Besprechungen  die eindeutige Widerlegung. Daß die Schlacht am Pons Milvius 314 stattgefunden habe (S. 147),  ist wohl ein in die deutsche Ausgabe übernommener Druckfehler. Wenn aber G. S. 150 im  Zusammenhang des Kalenders von 354 vom « Übertritt des Reiches zum Christentum » spricht,  so widerspricht er damit seiner eigenen (falschen) Aussage auf S. 3 und 162; abgesehen davon  trat das Reich nicht zur neuen Religion über wie etwa die Kiever Rus, vielmehr wurde das  Christentum zunächst nur religio licita, die dann bald in eine Vorzugsstellung aufstieg, ohne  zunächst alleinberechtigt zu sein. G. selbst hat ja in Bd. 2 auf S. 1 Theodosius I. als den genannt,  der das Christentum zur Staatsreligion gemacht habe. Allerdings stimmt auch das nicht ganz,  das berühmte Religionsedikt vom Jahre 380 erging im Namen des Kaisers Gratianus als des  Dienstältesten und seiner Mitkaiser Valentinianus II. und Theodosius, der diese Würde gerade  erst ein Jahr innehatte. Für die Erfassung und Deutung der christlichen Kunst des 3. und  4. Jahrhunderts sind damit die geschichtlichen Voraussetzungen leider ziemlich verzeichnet.  Auch bei den kunstgeschichtlichen Aussagen G.s ist manches anzumerken. So ist die These  S. 4 kaum zu bejahen, daß die ältesten Katakombenmalereien « im großen und ganzen ... der  klassischen Tradition » folgten. Ebenso scheint es überbetont, wenn G. S. 32f eine steigende  Vernachlässigung der Profanarchitektur nach dem Glaubenswechsel des Kaisertums feststellen  zu können meint. Nicht nur die Nachrichten über Konstantinopel, sondern auch Paläste wie  der in Apollonia (in der Kyrenaika), Prunkstraßen wie die Arkadiane in Ephesos, großzügige  Thermenrestaurierungen wie die durch Scholastika erfolgte in Ephesos u.a.m. sprechen eine  andere Sprache. Bezweifeln kann man auch, ob die einzelnen Provinzhauptstädte keine typischen  Ausdrucksformen zeigten (so S. 41); das mag vielleicht für die große Kunst, die « Machtkunst »  im Sinne Strzygowskis, einigermaßen gelten, in den mittleren Schichten des Kunstbetriebes  und des Kunsthandwerkes machen sich jedoch zweifellos typische Sonderformen geltend,  man denke nur an die sasanidischen Einflüsse in Antiocheia 0.ä. Die weit geöffneten Augen  sind nicht erst in der christlichen Kunst erfunden worden (so S. 47), sondern begegnen schon  im offiziellen Porträt der tetrarchischen Zeit und dann besonders im konstantinischen Kaiser-  porträt, von wo aus sie ihren Weg in die christliche Kunst genommen haben dürften. Auf S. 54  vermißt man als eine Komponente der Spätantike die von E. Schweitzer herausgearbeiteten  Traditionen der römischen Volkskunst. Ob die Cappella greca wirklich vorkonstantinisch ist  (S. 72 und 89, so auch P. Testini), scheint noch unsicher. Das Bild in der Priscilla-Katakombe  (Abb. 95) zeigt sicher keine Maria lactans (so S. 82), die Brust der Mutter ist deutlich bedeckt,  und das Kind wendet den Kopf von ihr ab. Der « Gute Hirte » geht nicht auf Joh. 10, 1-21 zurück,  sondern auf Matth. 18, 12-14 bezw. Lk. 15, 4-7. Hinsichtlich der Sarkophage von La Gayole  (S. 134 und 136, Abb. 143) und von der Via Salaria (S. 140f, Abb. 144f) wird man mit Th. Klauser  an ihrer Christlichkeit kaum mehr festhalten können. Was das Datum von Piazza Armerina  anlangt (S. 134), möchten wir uns anders als G. entscheiden und den tetrarchischen Ansatz  vorziehen. Die Geburtskirche in Bethlehem ist sicher nicht in großen Teilen ihres heutigen  Bestandes konstantinisch (so S. 169), und die Lateransbasilika hatte ausweislich der letzten  Grabungen kein Querhaus (S. 173). Das « Bild des Verstorbenen » auf Lat. 128 zeigt eindeutig  eine Frau, außerdem ist der Sarkophag (Abb. 266f) sicher nicht christlich, ebenso wenig auch  der Sarkophag der Curtia Catiana (Abb. 265) trotz der IN PACE-Formel, die nur die Verwendung  eines heidnischen Sarkophages für christlichen Zwecke beweist — was ja nicht selten vorkam.  Schon im 3. Jahrhundert ist das Relief Hauptträger der plastischen Entwicklung, man kann  also kaum dem Christentum des 4. Jahrhunderts die Schuld am Nachlassen der statuarischen  Plastik geben, ganz abgesehen davon, daß Porträt und Porträtstatue ungebrochen weiterleben.  Zu den Abb.-Unterschriften muß man fragen, ob angesichts der jungen Brut im Nest und der  Blütenpracht Abb. 93 wirklich als « Winter » tituliert werden darf; der Koloß von Barletta  (Abb. 15 und 211) stellt sicher nicht Valentinian I. dar, denn in die Porträtentwicklung des  4. Jahrhunderts fügt er sich absolut nicht ein; Abb. 189 zeigt die profane Basilika in Ephesos,  die Vorläuferin der Marienkirche, noch vor ihrer Umgestaltung zur Kirche.der
klassischen Tradition » folgten. Ebenso cheıint überbetont, WenNnn 391 ıne steigende
Vernachlässigung der Profanarchitektur nach dem Glaubenswechsel des Kaisertums feststellen

können meınt. Nıicht 1Ur die Nachrichten über Konstantinopel, sondern uch Paläste WwW1e
der In Apollonia (ın der Kyrenaika), Prunkstraßen wıe die Tkadiane ın KEphesos, großzügige
Thermenrestaurierungen WwI1e die durch Scholastika erfolgte ın Ephesos 1: sprechen ıne
andere Sprache. Bezweıftfeln kann 111a  - auch, ob cdie einzelnen Provinzhauptstädte keine typiıschen
Ausdrucksformen zeıgten (SO 41) ; das mag vielleicht für cdıe große Kunst, die Machtkunst »
1mM Sınne Strzygowskis, einıigermaßen gelten, ın den mittleren Schichten des Kunstbetriebes
und des Kunsthandwerkes machen sich jedoch zweiıtellos typısche Sonderformen geltend,
11a  - denke LUr die sasanıdıschen Eıinflüsse ın Antiocheia 0.2. IDıie weıt. geöffneten Augen
sıind nıcht TST, In der christlichen Kunst erfunden worden (SO 47), sondern begegnen schon
1MmM offızıellen Porträt, der tetrarchischen Zeıt un! dann besonders 1mM konstantinischen Kaiser-
portrat, VO  - A UuS S1e ihren Weg 1n die christliche Kunstgl haben dürften. ar
vermiıßt INa  - als 1ne Komponente der Spätantike dıie VO Schweitzer herausgearbeiteten
Traditionen der römischen Volkskunst. die Cappella wirklich vorkonstantinisch ist

19 und 8 9 uch Testini), scheint, noch unsicher. Das ıld In der Priscilla-Katakombe
(Abb 95) zeigt sıcher keine Marıa actans (SO 82), die Brust der Mutter ist, deutlich bedeckt,
und das Kind wendet; den Kopf VO  - iıhr ab Der ute Hırte geht nıcht auf Joh. 1 9 124 zurück,
sondern auf 1 9 192124 eZzwW. 1 9 A Hinsichtlich der Sarkophage VO  w La Gayole
(S 134 und 136, Abb 143) un VO.  - der Vıa Salaria (S 140f, Abb 144f wıird I1a  : mıt Klauser

ıhrer Christlichkeit kaum mehr festhalten können. Was das Datum VO  - Pijazza Armerina
anlangt (S 134), möchten WIT uns anders als entscheiden und den tetrarchischen Ansatz
vorziehen. Die (Aeburtskirche In Bethlehem ir sicher N1C 1n großen Teıilen iıhres heutigen
estandes konstantinisch (SO 169), und dıe Lateransbasilika: hatte ausweislich der etzten
Grabungen keın Querhaus (S 173) Das ıld des Verstorbenen » auf Lar 128 ze1g eindeutig
ıne Frau, au ßerdem ist. der Sarkophag (Abb sıcher nıcht christlich, ebenso wenı1g uch
der Sarkophag der Curtia Catıana (Abb 265) TOUZ der PACE-Formel, die L11ULE dıe Verwendung
eiINes heidnischen Sarkophages für christlichen Zwecke beweist Was Ja nıcht selten vorkam.
on 1mM Jahrhundert ist das Relief Hauptträger der plastischen Entwicklung, 1118  > kann
Iso kaum dem Christentum des Jahrhunderts diıe Schuld Nachlassen der statuarıschen
Plastik geben, Yanz abgesehen davon, daß Porträt un Porträtstatue ungebrochen weıterleben
Zu den Abb.-Unterschriften mu ß 11a  > fragen, ob angesichts der Jungen rut 1M Nest und der
Blütenpracht Abb 03 wirklıch als Wiınter » tıtulhert werden dari; der Koloß VO  w Barletta
(Abb un 211) stellt sicher nıcht Valentinian dar, denn 1ın dıe Porträtentwicklung des

Jahrhunderts fügt sıch absolut nıicht ein ; Abb 189 ze1g dıe profane Basıilika 1n Kphesos,
dıe Vorläuferin der Marienkirche, noch VOLT ıhrer Umgestaltung ZUL Kirche.
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Zu ist, weniger anzumerken. Die Kuppel 1mMm Baptisterium der Orthodoxen In Aavenna

ist; eindeutig Jünger als das Oktogon (zu 20), WwW1e der ‚est, eines Stuckgesimses oberhalb der
Kuppel beweist. Die große Menas- Basılika 39) ist; neuesten Grabungen zufolge TST AuUuSs der
zweıten Häfte des ahrhunderts un!: N1C. arkadianisch. Trotz Forsyths Zweifeln kann
INanll VO  w Merilamlik keineswegs sıcher ‚geN, dıe Kirche War bestimmt keine Kuppelbasilika

61) das Gegenteil ist; ebenso wenıg sıicher QUSZUSageN, die Frage ist offen Zu 106 ware
Mısıs nachtzutragen, schon 400 christliche Szenen (Samson-Zyklus u.a.) autft dem Fuß
boden auftreten. Georg10s ın Thessalonik: War nıcht, das Grabmal des (alerius 131),
sondern seın Thronsaal. Im Apsısmosaik VO  - avl eb (Abb 141) S1UZ Christus N1C. auf
eiNeTr Lichtwolke, sondern auf einem Regenbogen. Das Mosaiıik der Sinai-Kirche ist nıcht
600 135), sondern 565/566 entstanden Hür die Fragmente 1ın Aquilino 1ın Maiıland (Abb 1’74)
würde 1C. die Deutung auf die Himmelfahrt des EKhas der auf (hristus als wahre Sonne (S 158)
vorzjiehen. Daß VOTL dem Jahrhundert keine illumınıerte christliche Handschrift gegeben
habe (S 197), wıird durch dıe Quedlinburger Itala-Fragmente widerlegt. Die Patenen VO  e ıha,
un! Stuma tragen die Stempel Justins IL: sınd ‚Iso sıcher keine provınzlellen Arbeiten (SO 316)
Die palästinensischen Ampullen (ebd.) sınd m. W. AuUuSs Jle] un N1IC AaAus Silber. Schließlich ist
dıe Antithese, ZU Westen gehöre dıe Basılıka, ZU Osten der Zentralbau (S 338), eım heutigen
Stande der Horschung schroff N1C mehr autzustellen dıe Basılıka hat; auf dem Balkan
iImmer gegeben.

Die Liste der Einwände ist lang geworden. Sie zielen bei auf die Grundanschauung (+.8,
die WIT nıcht teılen können, da 991e auf nıcht tragfähigen, weil A ırrtümlichen, E un bewels-
baren Grundlagen ruht. Das hındert nıcht, einzelne Partien für Dahz ausgezeichnet halten,

z.B auf 145 die Einführung In dıe konstantinische Kunst un! K ıe Ausführungen
über dıe Basılika. Diese Hinweise heßen sıch sehr vermehren, ber 1ın einer Rezension kommt
Ja notwendig dıe Kritik STETtS mehr Worte als das Lob Im (}+anzen ist; der Eindruck beider
Bände etwas zwiespältig I1a  ; darf die geschlossene Komposıition, dıe Souveränität der enk:
mälerkenntnis un dıe Konsequenz des Urteils bewunderen, uch 111&  — die Ausgangs-
posıtıon nıcht, teiılen kann; ber 11a  - mu 3 mıiıt; eiınem gew1ssen Bedauern teststellen, daß manches
eueTEe Forschungsergebnis 1gnoriert worden ist un da ß der Text leider der Leserschaft, die
angesprochen werden soll, den Dienst; nıcht 1mM vollen Umfange eistet, den I1a  b bei solchen
aufwendigen Bänden erwarten möchte exakte Orjentierung. Dennoch stellen dıe beıden Bände
hne Zweifel den krönenden Abschluß der Arbeit einer (+eneratıon dar, die die frühchristliche
un: byzantinische Kunstgeschichte ihrem heutigen ange Trhoben hat Kür U: Jüngere
sınd S1e e1IN unüberhörbarer Aufruf Durchdenkung un Durcharbeitung der Werdezeıt,
christlicher Kunst In Kuropa. Und dem reichen un schönen Bildmaterial können sich alle
Benutzer beider Bände erfreuen, da g1bt AAAr nıchts Besseres.

Klaus Wessel

T1 Y Spätantıke und frühes OChrıstentum (Kuns der
Welt Ihre geschichtlichen, sozlologischen und relıg1ösen Grundlagen. DIie
Kulturen des Abendlandes), 279 S, Farbabb 1mM Text, 21 Zeichnungen
1m Text, chwarz-weıiß-Abb. auf Ta Baden-Baden 1967 Holle Verlag.

Die Besprechung eINes nachgelassenen Werkes Se1INES Lehrers ist für eıinen Rez ıne ebenso
schwierige Ww1ıe schmerzliche Au{fgabe, uch un gerade dann, WenNnn beiıder Wege se1t, langem
auseinandergeführt en Wenn ich dennoch HT Gerkes etztes uch Z rezensieren unter-
nehme, AuUuSs dem (Gefühl der Verpflichtung meınem einstigen Lehrer egenüber, weiıl dieses



1588 Besprechungen

uch In der vorliegenden Korm geeignet ware, SeInN Andenken In achkreıisen In elner W eıse
verdunkeln, ıe nıcht verdient hat,

(Getreu dem Untertitel der Reihe g1ibt keıine Stilgeschichte der spätantıken : altchristlichen
Kunst, sondern In Krweıterung SEe1INES 1940 ın der Zeitschrift für Kirchengeschichte erschıenenen
Aufsatzes Ideengeschichte der ältesten christliıchen Kunst » iıne geistige Ausdeutung und den
Versuch, mıt Hilfe der VO  _ ıhm « Spurenforschung » genannten Methode iıkonographiıscher
Rekonstruktion möglichst viele VO ıhren ursprünglichen T’hemen bis In deren Anfänge zurück-

zuverfolgen. e1 bewegt sıch Tanz ın dem ıhm gewohnten, durch seine theologische Vor

bildung mıtbestimmten Rahmen und zeıg sıch VO  — den edanken der Sozialgeschichte der
uns 1m Sinne Aausers leider völlig unberührt, Ww1e denn uch die politischen Grundlagen
N1ıC. .ben sehr Worte kommen.

teılt. se1inen Stoff In fünf Kapitel, cdije die Zeit VO beginnenden bıs INn die Miıtte des
Jahrhunderts umspannen, Im Kapitel « Anfänge (vor Konstantın) » (S 9-49) gibt

zunächst se1Ne ge1t 1940 bekannte Periodisierung der Zeıt VO  b 190 bis 310 anhand der heidnischen

Sarkophage un ıne eindringliche Schilderung ihres geistigen Hintergrundes. Ist. schon se1Ne

Generationencharakterisierung ıne starke, ber vielleicht nötıge ereinfachung, e N1ıC
In jeder Hinsicht haltbar ist, da dıe den einzelnen (;eneratıiıonen zugewiesenen Sarkophagtypen
teılweıse ber die ihnen gesetzten TENzen hinaus weiterleben un innerhalb dieser TeENzen

yut zZU verfolgen den Schlachtensarkophagen doch recht; wichtige Wandlungen durch
machen, ist; Iso djese Gliederung Z Wl bestechend, ber doch recht einselt1g, etLwas gewaltsam
un nıcht Sahz überzeugend, wırd einem be1 der Deutung der jeweiligen geistigen Hinter-

gründe doch etwas bange woher weıß das eigentlich genau ? rekurrijert nıcht auf
lıterarısche, religionsgeschichtliche der philosophische Quellen (seine erwelse auf den Neu

platonısmus bleiben sehr 1MmM Allgememen). Man kann sich des Gefühles nıcht erwehren, da ß
hıer der Eindruck, den dıe Kunstwerke auf seine begeisterungsfähige un impulsıv einfühlsame
Seele gemacht aben, bestimmender Wäar a ls ıne exakte geistesgeschichtliche Analyse. Wenn
(78 Schau dennoch packt un!: beeindruckt, kommt das AUuS ihrer (Geschlossenher un: se1lner
festen Überzeugung, die AUS jedem Wort spricht und se1iner Wortgewalt, die iıhm Ur

Verfügung stand. Das will N1C ZCN, da ß se1ine Deutung falsch ıst, 9IE deckt sıch schon In
vieler 1NSIC nıt dem, W as dıe rel1g10NS- un kirchengeschichtliche Forschung erarbeıtet
aben; ber S15 15,0t cdıe wachsende Orientalisierung des relig1ösen Bereiches ebenso unerwähnt
WI1e die gewollte Romanıtas der illyrischen Kaj1ıser un die monotheistischen Bestrebungen der

Spätantike, cdıe In Aurelhans Kınsetzun; des So] invıctus als Reichsgott gipfelten. Außerdem
stellt sıch e Frage 5,0t sich das Jahrhundert alleın anhand der Sarkophage baurteilen ?
Man vermi1ßt, abgesehen VO  - raschen Hınweıilse2n, eın Eingehen sowohl anıf dıe offizıelle Plastık
(der Severus- Bogen und die Dezennalienbasıs 7B werden nıcht. einmall genannt) und das
Porträt a,Is uch auf die Architektur. So muß Man, TO vieler sehr guter un absolut, treffender
Bemerkungen feststellen, da ß dıe heidnısche und profane Kunst des Jahrhunderts noch
jener Darstellung harren, die der Titel des Buches anzukündigen cheıint.

Auch die anschlıießende Behandlung der Anfänge christlicher uns bringt gegenüber dem
Autsatz VO 1940 nıchts wesentlich Neues, Ja, S1Ee ist bedauerlicherweise 1U eın Auszug der
damaligen Darlegungen. In inr macht sıch eın Prinzip der Reihe recht störend bemerkbar
der Verzicht auıf ıne größere Zahl VO  — chwarz-weiß-Abb. (die beigefügten Abb 1m ild

anhang sınd zudem bemerkenswert dürftig reproduziert und In einem Fall, Abb 9’ N1C. einmal
mıiıt der Angabe versehen, A UuS welchem Sarkophag das Detail stammt), der 1L1LULr teilweise durch
dıe wirklich guten Farbtafeln ausgeglichen werden kann. Die olge gerade für Kap ıst, da ß

das Vorstellungsvermögen des fachlich nıcht vorgebildeten Lesers große Anforderungen
gestellt werden, weiıl VO einer großen Zahl S:  - Sarkophagen un Katakombenmalereien cie
ede ist, die nıcht abgebildet werden manchmal unter T offensichtlichen Voraussetzung,
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der Leser kenne S1e I wıe der Autor. Und Abb.-Nachweise fehlen nach der Regel der
Reihe uch. Damıt kann ‚ISO letzlich 1LUFr der Fachmann wirklich etiwas anfangen.

Ist; das schon etwas enttäuschend, befremdet, daß VO  — manchen KErgebnissen NEUETEL

Forschung keine 17ghat, W16e z.B VO.  - Klausers se1t Jahren aufend veröffent-
iıchten hochwichtigen Studıien ZAALT Entstehungsgeschichte der christlichen Kunst Ö eın Name
taucht, WwWıe viele andere, 1mM I1 aiteraturverzeichnıs nıcht einmal auf, das 1ın se1liner Dürftigkeit
und Zufälligkeit kaum VO  e selbst, zusamgestellt Se1n kann, fehlt dochg e1n VO  - (*,8 gerade
für alen » gedachtes, nıcht unwichtiges uch Das heilige Antlıtz. Köpfe altchristlicher
Plastık » Berlın 1940), Zanz schweigen VO.  — einıgen selner bedeutenden äalteren Aufsätze
Wenn 111211 ber Klausers sehr fundierte und kritische Aussagen berücksichtigt, fäallt a Jlerlei
VO dem Weg, W A5 für dıe Frühgeschichte der christlichen Sarkophagplastik ausmacht.
Als sıcher N1C christlich werden WIT TOULZ lıebgewordener ewohnheıt aufgeben musSsen

dıe Riefelwannen mıt ırten und Löwenprotomen (S 33), den Hırten zwıischen Todesgenien
(S 3)’ die Sarkophage VO  — La Gayolle und VO.  — der Vıa Salarıa (S 351), Sarkophage mıt der
()rans zwıischen Zzwel Hirten 39), zumal WEeNl eıner VO  - ihnen bärtig ist, den Sarkophag
Lat. 150 40) und überhaupt Sarkophage mıt dem Hirtenparadies ». So Jange nıcht für

jedes ‚uC. der zwingende Nachweıs christliıcher Provenienz erbracht wird, muUussen WIT mit
Klauser A UuS den christlichen Sarkophagen ausscheıiden. All die genannten Stücke einfach miıt
einzubezıehen, wel  1 180828  - das seıt de Rossı un Wilpert tat, geht nıcht mehr A} und S1e gal
für 1ne alteste christliche Ikonographie auszuwerten, ist; nıcht mehr zulässıg. Was dann über

Sarkophage mıiıt christliıchen Szenen folgt, selen solche AaA UuS dem ‚en der AuUuS dem Neuen
Testament der AuUus beıden, ist sehr überzeugend, un! der INrı Christ] ın cdie Plastik wird
sehr deutlich gemacht. Leıder fehlen ıe einst VO  - miıt Recht herausgestellten spattetrar-
chischen Jairus-Sarkophage, die für dıe geistige Haltung In der etzten Verfolgung überaus
bezeichnend sind.

In eıner Deutungsfrage kann ich miıt nıcht konform gehen, bel der Erklärung der (Orans
iın der Luecina-Gruft (Abb 27) a ls « Verkörperung der dem ode verfallenen Menschheıit »

(S 29) Jede Bezugnahme auf die Kuche ıIn El Bagawat ist, des zeitlichen bstandes, des anderen
Kulturraumes un! des völlig abweichenden Bildzusammenhanges SOW1€e8S0 kaum zulässıg.
Be1l der Deutung des ‚Öömischen Deckenbildes muß 118a  - m. 1., wı1ıe überhaupt In der altchriıst-
liıchen Kunst, den ekklesiologischen harakter mehr berücksichtigen und ın der Orans die

SPONSEa Christı, ‚Iso che ırche, erkennen, dıe eın adäquates Pendant ZU. Pastor bonus mıt dem

imperlalen (Gestus auf dieser Decke ware. Dieser Pastor bonus leıtet sich TOLZ s Protest Aaus

dem antıken Wiıdderträger ab, w1e 98 Klauser gezeigt hat; dieser ist, nıcht bukolisch Verlr'-

stehen, wı1ıe meınt, sondern als Personifikatıion der Philanthropia, w1ıe K lauser ebenfalls
nachwies. Aus einer solchen kannn sıch cd1e ch1;istliche Symbolfigur sehr ohl und hne Schwierig-
zeiten umdeuten lassen.

Kap 11 « Konstantın bis Gratjian Das Schicksaljahr 313 1ın der reichsrömıschen Kunst-

geschichte » bringt dıe Ideengeschichte der christlichen Kunst des Jahrhunderts,
nıcht hne gelegentlich recht weıt 1n den Stoff des folgendes Kap.s hinüberzugreifen. Das Wesen
der Entwicklung christlicher Kunst nach em Heraustreten der ırche AuUuSsS der Hiegalıtät und
während ıhres Hineinwachsens ın dıe Rolle der bevorzugten Religion cheınt MI1r 1M (+anzen

rıchtıg gesehen, WEeNln uch dıe mıt großem Eıter betriebene Spurenforschung } Iso dA1e Rekon
struktion zentraler Bildmotive DZW. Programme AaAUuS ihrer Spiegelung 1n Katakombenmalereıen,
Werken der Kleinkunst, uUuSW., manchmal allzu stark sıch der Haltung der Ikonodulen nähert,
möglıchst viel, WenNnn nıicht a Jlles 1n cdıe Zeıt Konstantıins zurückzuführen. Hier mMag INa  _ 1n vieler
Hinsıicht anderer Meinung der uch 1m Zweitel se1n, ber die Methode, wenıg Nne  w S1e ist,
iıst. sıcher richtig, un (4.8 Ergebnisse sınd anregend un der ernsthaften Diskussion wert.

uch cAesem Kap sınd ein1ıge Einwände nötig. So erscheıint MIT nach allem, WwWas Dinkler
HS erarbeitet haben, ausgeschlossen, ıe OTL gemmata In onstantınısche Zeıt zurückzuführen
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53) Iıe Darstellung des Kaijisers miıt dem Labarum, der den Fuß auf den Nacken des Besleg-
ten, einer Schlange 0.2. setzt, ist, wohl TST den Söhnen Konstantins zuzuschreıben, für ıh ist;
ur das uf eıner Schlange stehende Labarum hne K alser überlieftert (ebd.) ; A konstantiı-
nıschen Münzikonographie ware unbedingt d1e Arbeit VO  — M.R Alföldı heranzuzıehen ! Was
miıt den vortheodosianıschen Triumphsäulen 54) gemeınt Sseın kann, weıß ich N1C. SEe1

denn, e Vorsilbe VOL S] ZU streichen, dann würde uch die Aussage stimmen. Auf Lar 171

(S 58) chläft der ıne der beiden Soldaten, 12A3n kann 916 ‚Iso kaum als Kreuzwache ansprechen ;
dıe richtige Lösung scheıint MIT 1er Dinkler gefunden haben das Kreuz ist Scheıde zwıschen
Tod und Leben ' verkörpert durch den ZULTLCF Rechten des Kreuzes unter So] sıtzenden, aufblicken-
den Soldaten un den ZULC Linken unter ILuna schlatenden Die Rückführung der (;ebeine der

Apostelfürsten Sebast]ıano um Vatıkan bzw AU. Vıa Ostiense (S un {1) hat; vielleicht
nıe stattgefunden, weiıl dıe Meinung ihrer Überführung nach Sebastı]ıano auf eiıner Fehlinter-

pretatıon beruhen kann, wıe Klauser zeigte ; apodiktisch, WwI1e tut, kann 1I1Nnan S1e eute
nıcht mehr behaupten mehr als ıne möglıche, VO einem bedeutenden K enner wıe
Schneider hart bestrı  ene, Hypothese ist 1E nicht; 1mMm (irunde bleibt dıe IX Frage eın Rätsel
(Klauser). Woher wıssen WIrT, da ß ın konstantinischen Basılıken zwıschen den Fenstern frontale
Heiligenfiguren tanden (S 66) ? macht das nıcht einmall durch Spurenforschung deutlich,
sondern behauptet schlhicht. Die Annahme, die KEvangelistentondi ın Istanbul stammten AUuS

der konstantiınıschen Apostelkırche (S 67), hat keinerlei ewelse für sich. Man kann wohl
aum 4  9 daß (}alla Placıdıa ‚UuUsS Ostrom kam un!' « Anspruch auf qdie weströmische

Augustawürde » erhob, zumındest ist. unglücklich formuhert 1E hatte 421/22 VOTLT ıhrem
3Iruder Honorlius ıhrem Neffen Theodosius IL AÜAus avenna liehen mUüssen ; seıt Frühjahr
492 ] Wäar S1e Augusta ; nach Honorius’ ode 4923 un der Ausrufung des JJohannes ZU K alser
anerkannte T’heodosius das Krbrecht SeINES Vetters, des Sohnes Gallas, un sandte utter un
Sohn nıt einem Heer nach Italıen, S1e ıe vormundschaftlıche Regilerung übernahm. Die
Tatsachen klingen Iso sehr anders, bel liest sıch doch allzu sehr ach Anmaßung eiıner

herrschsüchtigen Krau. Daß 91€e übrıgens die « Wiederherstellung der ınheıit des Imperium
OM Aanum Christianum » erstrebte, ist. angesichts ıhrer erfolglosen Bemühungen, das auseIN-
anderfallende Westreich zusammenzuhalten, ıne erstaunliche Behauptung. Vitale In avenna
ist; nıcht Justini1ans Palastkıiırche YCWESECNI ebd.), sondern ıne VO Bischof VO Aavenna und
einem Bankier gestiftete MärtyrermemorIe. Der Unterschied zwıischen utter Gottes und

Jungfrau ist MIr nıcht klar (ebd.), ich hielt bislang beıdes für Ehrennamen Marıae. Die CTUX

invıcta einem Bestandteil konstantiınıscher Apsisprogramme ZU erhehen (S 81), cheınt, cdıe

Spurenforschung ZU überfordern. IIıe Dinklersche Deutung VO  — 1a5 17 (8:0°) legt sepulkralen
Ursprung ahe (der schlafende Soldat omMmMm uch SONST. häufig gerade auf alteren Darstellungen
der (1 invıcta VOT, 7z. B auf dem Sdarkophag In Valentino, Har 164, einem tern-Kranz
Sarkophag In Arles H einem In S Sebast]ano U auf dem fraglıchen Stück 1ın Ambrogı10
In Mailand). Daß dıe bischöfliche Verfassung der ırche In konstantinischer Zeıt DE ZeEWESCHN
ware (S 82), ist, schlechthın falsch ; S1E geht Ins ahrhundert zurück; un da ß 1E die eıgent-
lıche Verwaltung des Imperi1ums ordnete » (S 82{1), kann 1Ur Kopfschütteln hervorrutfen
mehr als ıne teilweıse Anerkennung der bischöflichen Gerichtsbarkeıit un! qdie Genehmigung
der provocatıo VO staatlichen ZU bischöflichen Gericht hat Konstantın nıe verfügt. Kıne
konstantinische Kirchenstiftung für lexandı1a (S 53) ist. nıcht überliefert, 1U Lokaltraditionen,
AMAıe einzelne Kirchen auf Helena zurückführen. (roce In Rom 85) War keın Neubau, sondern
die Adaptıon eINES Palastraumes für den christlichen Kult, unterlag Iso anderen Baunotwendig-
keiten ; 991e fand nıcht 837 sondern 350) SLa vielleicht durch Constantius 44 Das Baptıs-
terı1um der Marienkirche ın Ephesos 91) ist. kein Oktogon 17 Sinne dessen bel Tecla 1ın
Mailand. Die Kreuzkuppelkirche wiıird sıch schwerlich als konstantinische « kaiserliche Neu-
schöpfung » S, 93) erwelsen lassen. Das Johannes-Grab In Kphesos war keın « engräumiıger
Quadratbau » S, 94), sondern eın quadratischer Zentralbau mıt 1eTr Kckstützen Daß dıe



191Besprechungen

Apostelkirche ın Konstantinopel das Vorbild für Bauten mıiıt schwingendem Außenumriß »
W ALr 97), ist. ıne durch nıchts erhärtende Vermutung.

Um nıicht den Anscheıin ausschließlichen Mäkelns erwecken, Se1 herausgehoben, WwWäas bes

zusagt dıie Deutung des Triumphbogens VO.  b Marıa Maggiore 1n Rom 69), der eue Sinn,
der der Szene der Arbeıitszuwelsung » abgewonnen wurde, und die durchaus erwagenswerte
NEUEC Erklärung der « Verleugnungsansage » (S LOL) AaAus der « TÖömischen Heeresordnung »,
die den Innn cdieser arg gequälten Szene aufhellen zönnte

Das 114 Kap heißt Die theodosianische Zeıt » (S 121-183) und umfaßt dıe Periode Om

kKaısertum Theodosius’ bıs ZzU Önıgtum Theoderichs. Dazu ıne kleine Datenkorrektur
den erste Zeıilen 'T ’heodosius wiıird 3092 Alleinherrscher, nıcht J9l1, cdıe heidnischen A ulte

werden nıcht, 382 verboten un das Christentum 301 durch T’heodosıus Z Staatsreligion Tklärt,
vielmehr rheben Gratijan, Valentinian 188 un: Theodosius 1mM Religionsedikt VO  ; 380 ur

alleın gültigen Reichsreligion, verbietet, Theodosius 38 ] den Übertritt /A Heıdentum un legt
Gratjan 38 den Titel pontifex AaXımus ab schildert dann Ikurz dıie heidnische Oberschicht
Roms und ihren Gegenspieler Ambrosıus VO  - Mailand, kennzeichnet Napp,; ber Teiien: cdıe
veränderte kulturelle und kirchliche Sıtuation, betont das Zurücktreten Roms und das ufblühen
'TTriers (das ]J& eigentlich 30U bereits nde Wwar) un Konstantinopels, die eue Kaiseridee
und ihre Ikonographie, streift die Porträtplastık, die Münzikonographie, die Bedeutung der
CTUX hastata un der christlichen Viectorla, sıch dann der christlichen Kunst zuzuwenden.
All das ist, richtig, 1Ur vielleicht etwas 7ı andeutend, wen1g ausgeführt für Uneingeweihte.
Umso ausführlicher ist ann der Versuch, die christliche Kunst eines für S1e bedeutenden
Jahrhunderts ideengeschichtlich erfassen, für den voll un Danz das (‚Heiche gilt Ww1e für
das voraufgehende Kap ist bestechend, WE uch unsystematisch vorgetragen, erstaunlich
reich Einzelwissen un sicher In vielen, Ja den meısten ügen der (}esamtschau richtig. Da

gedruckte Vorarbeiten (+.8 Zz.u diıeser Periode nıcht vorliegen, wıird INa  > dankbar se1n für das,
wWwWas hat, uch WeNnNn 118  - nicht immer zustimmen kann, weiıl 1immer anregend
ist und NEUE Fragen stellt.

uch hierzu siınd ein1ıge Z weifel anzumelden. Ks klingt 126, als E1 das Kreuz bereits 1m
5 Jahrhundert auf das kaliserliche Diadem gesetzt worden ; das geschah ber TST. 1M spaten

Jahrhundert, VOT Tıberıi08 578-582) aßt sıch nıcht nachwelsen unsere sıcherste Quelle ist.

dafür dıe Münzglyptik). Wenn 149 das Diadem der I1cm182 Eudoxı1a als eın Kreuz tragend
nennt, annn das ohl I1 eın Irrtum se1n, ihre Medaillons zeıgen eın sternförmiges Juwel
Die Datierung der ragmente VO Weinlaubsäulen nıt Szenen ın Istanbul In die « Zeıt des

Jungen T’heodosıius » (14:) scheint allzu früh (S 130), ebenso dürfte 490 » für dıe Mosaıken
VOINl Apollinare Nuovo In avenna (S 187) twa 30 TE früh angesetzt Sse1nN. Sehr

fraglıch ist, oh (roce ın avenna ıne Basılıka War (S 147), nach den Resten un den KErgeb
nıssen verschiedener Grabungen Wr eine kreuzförmige Hallen der Saalkırche ; das VO.  —

als Pendant U Mausoleum der (}alla Placıdia » geforderte zweıte Oratoriıum ıst; m. W

archäologisch nıcht nachgewlesen ; da das Laurentius-Oratorıium e1INn spaterer au ıst, ist
uch keinesfalls unbedingt fordern. Übrigens ist G4.8 Hınwels auf die Prozession ın Apolli-
are Nuovo 1Ur artın rag den Purpurmantel, Laurentius iıngegen 1ne goldene
Tunıka, und eiINn kaliserliches ıadem » halten nıcht 1Ur diese beiden, sondern uch (lemens
und Polykarp, während bei Hippolyt, Paulus, Gervasıus, Protasıus un Felix dıe Horm der

COTON4EC dem sehr nahe ommt ; artın un Laurentius sınd Iso VOTLT ıhren (+enossen nıcht
durch ihre COTOMNA4EC ausgezeichnet. Die judenchristlichen (+emeinden un ıhre Breitraäaume 1n

Mesopotamien und Kleinasıen sind ıne kirchengeschichtliche Unmöglichkeıit 150), echte
Judenchristen gab ge1t dem späten Jahrhundert 111 1M Transjordangebiet. Dıie Konzils-
kırche VO  - Ephesos War keine Kuppelbasılika (S 153), TSLT. iıhre Nachfahrin des spaten der

Jahrhunderts bekam diese Gestalt. Das Kästchen VO ola schließlich 186) halte ich nıcht
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TÜr werkstattgleich mıiıt den Londoner Passionstäfelchen und ihren Verwandten, sondern für
römisch.

äahrend leider dıe oströmiscfie Plastık allzu Nnapp weggekommen ıst (es fehlen z.B

wichtige Stücke wıe die ragmen ın der Dumbarton ks C'ollection un!' 1m Wellesley College,
che Platten von YTaskasap und die Stücke In Bursa), sind die Bemerkungen über cdie {igürliche
Bauplastik In Konstantinopel 130) eın wertvoller Hınweıs, durch den 1112l sich Gregor
VO Nazıanz (or 1 ‚ 39) und seinen 1n wels auf Plastik ıIn eiıner Kiıirche erinnert fühlt.

Das este Kap ist. das Das justinianische Zeitalter (S 191-227), das sehr konzentriert,
‚V OIl wenıg Abschweifungen durchbrochen, AuUuSs einem Guß un gut formuhiert. ist. Ks gelang
C dAhiese überaus wichtige Zeıt (bis Z UIN nde des Jahrhunderts) In den Gritf D bekommen.
Anzumerken ist, daß die (;enese der Kreuzkuppelkırche auf 200 1m krassen Wiıderspruch

93 dargestellt wırd War S1e dort eın kaiserlicher Schöpfungsbau (Irıer), entsteht S1e
1eT ın Wechselwirkung mıt Bauıideen der iranıschen Feuerheiligtümer ». Diese, zuletzt ohl
VO  - Erdmann vertretene, These geht einseıt1ig VO Grundriß AÜAus un eachte nicht, da ß
beım Feuerheiligtum 1er Tonnen paralle|l den Außenmauern che Kuppel umziehen, bel der

Kreuzkuppelkirche ber VO: der Mitte der ußenmauern 1er Tonnen ZULC Kuppel stoßen und
S1e tragen, WwWas ıne völlig andere Raumlösung ergibt. Die Kaoimesis-Kıirche VO  — Nıkala gehört
einem anderen Bautyp und sollte hıer nıcht hineingemengt werden. Der Umbau der Grabes-
z  z  ırche VO  - Bethlehem (S Ol1) cheıint nıcht justinianisch ZU se1n, sondern spätes Jahrhundert

Restle). Angesıchts der Erhaltung heidnıscher Tempel und der tausendjährigen Vorge-
schichte Konstantinopels kann 11 nıcht gCeN, die habe « keinerle]l heidnische Ver-
gangenheıt » gehabt, un daraus Folgerungen ableiten (S 203) In elıner Datierungsfrage wird
118a  — nıcht zustiımmen wollen, ‚1111 nämlich cdie Erzengel In Apollinare 1n (Classe 1Nns

Jahrhundert SEeLZ (S 210)
Den Abschluß hıldet, das kurze Kap Das nde dıe ynastıe des Heraklıus » 0

24.1), ın dem uch nıt manchen wichtigen Erkenntnissen auf cdıe Ikonen sprechen omMmMm
und das Phänomen des Sılbers mıiıt, seinen heidnischen Motiven klug ausleuchtet. Das Kap
steht aunf der öhe des Hıer möchte 1C. 1U bezweifeln, obh die Bischöfe 1ın Apollinare In
('‘lasse wirklich miıt den Mosaıken der des Jahrhunderts gleichzeitig sind, die übliche

Datierung 1Ins scheint; MIT richtiger (S 24.0), uch wWeNnNn ihre Spätdatierung och schön
In das VO gezeichnete ild der Ikonenmalereı paßt Ebenso ist die absolute Sicherheit,
mıiıt. der Castelsepri0 (S 239) als herakleianısch hingestellt wird, nıcht angebracht weıt
ich sehe, ne1g heute die überwiegende Mehrzahl der YForscher dem Jahrhundert Z WenNnnNn

nıcht Sal TST, dem ahrhundert
Das Buch :1st anregend und spannend, WE uch oft, ZUIN Widerspruch reizt. Wer je

1 Kolleg gehört hat, fühlt sıch ebhaft seıne Vortragsart erinnert: WeLr iıh: 1Ur Aus seinen
Büchern kennt, wırd erstaunt un vielleicht D erschreckt se1ın ber dıe mangelnde Syste-
matık, dıe Fehler, diıe betonte Sicherheit des Wiıssens nıcht selten gerade da, WITr leider

keineswegs Sıcheres wı1ıssen. el Tten VO  s Lesern ber wird der sehr zwiespältige Eindruck
verwundern, miıt dem Ss]ıe das uch A uUuS der Hand egen, weil S1e sich der Lücken und Schwächen
immer wıeder bewußt werden mUussen, 1E gerade ıne überzeugende Stelle hinter sıch

gebracht haben Man schwankt zwischen Bewunderung und Enttäuschung ständıg hın und her.
Und selbst, dıe, dıe den Lehrer und Forscher Gerke mıt a‚ ]] seinen Merıiten TO a 11 se1ıner Schwie-
rıgkeıiten geachtet haben, salhbst WeNn 991e andere Wege suchten, können sıch dem Eindruck
nıcht entziıehen, daß ıhnen 1er nıcht, dıe Summe eines Forscherlebens geboten wird. W oran

hegt das
Wer, WwW1 der Hez, VOT fast einem M :nschenalter, dıe Entstehung VO Büchern (+.8 miterlebt

hat,; kennt galıne Arbeıtswelse. Der ersbe Entwurf wurde INn einem Zuge niedergeschrieben,
sprudelt2 AaAus saınem überquellenden Temp:ramen un d Wr ebendig, voller hingeworfener
geistrea121er Bım?rkungen WIe voller Ungenauigkeit:n, 1eß eigantlich kıaınen Neben: und
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Abweg aus, verlor sich 1eTr In Einzelheiten und gıng dort ber ınge, die der Nachprüfung
bedurften, hinweg. Dann begann dıe Überarbeitung, der ersten folgten nıcht selten nöüch in
Korrektur und Umbruch sehr tief eingreifende weıtere. Sıch der Vorläufigkeit des Entwurfes
vollauf bewußt, prüfte alle Einzelheiten, alle Zaitate oder 1eß S1e durch seiINe Schüler nach-

schlagen), SEra cdıe Anordnung, systematiısıerte das Hingeworfene, baute wieder und wıeder
um, ügte L strıch heraus, schrieb IX Abschnitte, Ja Kapitel NEU. ıe Entstehung e]lnNes
Buches War für ıhn nıcht mıt dem Manuskrıipt abgeschlossen . und der est 1Ur editorische
Technik, vielmehr gıng bis ZU Ausdruck des mbruches schöpferısch weıter, gew1 für ıe

erleger keine angenehme Methode, für den Autor ber ıne Notwendigkeit, um dıe Fülle
se1iner nach allen Seiten strebenden und nıcht, selten wuchernden edanken In ıne geordnete
FKForm Wa zwingen, die VOL ıhm selbst un VOT dem Leser bestehen konnte ıhm das immer

gelang, ist. umstrıtten, da ß l heißen erzens und ehrlichen W illens erstrebt hat, un bestreit-
bar

Allem Anschein nach haben der Hrsg. un!' se1ne Mitarbeiter diese Arbeıitswelise nıcht gekannt,
zumındest haben 1E ‚uSs ihr nıcht die selbstverständlichen Konsequenzen JEZOEN. Der Hrsg
spricht In seinem Vorwort VO der « konzentrierten Fertigstellung des Manuskrıptes » und
schreibt In einem etzten Anlauf wurde cdıe Arbeit; bewältigt » (S J) Das zeigt deutlich, da ß
dieses uch entstand, WwWIe WIT ben sk1izziıerten. Was der Hrsg In der Hand &a  e, als starb,
Wr der Rohentwurft. Nun die Durcharbeitung, endgültige Formulierung un Ordnung
folgen mussen. Da der Tod dAiese Aufgabe AUuSs der and nahm, ware Sache des Hrsg.s
und sorgfältig ausgewählter, sachkundiger Mitarbeıter JEWESCH, 831e Zı übernehmen. Das geschah
nıcht, nıcht einmal dem uch 1LUFr oberflächlich Fachkundigen auffallende Irrtümer un KErinne-

rungsfehler wurden berichtigt, dıe verba magıstrı offen bar sakrosankt und wurden als
Se1N Vermächtnis der Öffentlichkeit übergeben Y

Zur Erhärtung djeses Vorwurtfs selen ein1ıge gravierende Beispiele angeführt auf (ebenso
4 ‚ 63 un: 108) wiıird das Toleranzedikt VO  - 311 Licinius zugeschrieben, STa dem aältesten

und allein zuständigen Galerius, ‚Iso dem unbedeutendsten Mitglied der etzten Tetrarchie :
auf hest InNnan VO der Darstellung der christliıchen Kaiıseridee auf Kontornılaten, dıe WIT
se1t Alföldıs Arbeit: a,Is Propagandamıiıttel des heidnischen Senates VO  — Rom kennen

gemeint sind Medaillen ; auf 60 (ebenso S 63, 83 un 85) wird der Lateransbasılika Kon
stantıns eın Querhaus zugeschrieben, obgleich rabungen nachwiesen, daß eın olches nıcht,

gab; wıird der römische Kern des TIerer Domes als konstantinisch bezeichnet, obwohl
el spater richtig dem gratianischen Umbau zugewlesen wird ; ebı entsteht durch unglückliche
Formulierung der Eindruck, a,ls Se1 diıe heutige S Agnese f.1.m konstantiniısch ; stellt.
das Christus-vicetor-Mosaik der Capella arecivescovile In avenna hınter den &T, spater wird

richtig a,Is 1M Oorraum befindlich bezeichnet ; 83 werden diıe konstantinische Grabeskirche
und die Geburtskirche unter den Querhausbasiliken aufgezählt, obwohl spatere Ausführungen
(+.8 das widerlegen ; auf 100 steht; Stuck », Tuff » heißen muß; 108 findet sıch
die scheußliche HKorm herubinen »S 1 wıird Rom als weströmische Residenz bezeichnet,
das Wäar Mailand ; 135 egegne dıe unmöglıche Formulierung genischte Apostel für Apostel
1ın Vischen (nach (7,8 sonstiger Verwendung VO genischt » ergäbe sich hier, da ß dıie Apostel
durch Nischen erweiıtert. wurden) ; 141 stehen als Regierungsjahre des Honorıius 418-422,

VO.  — 305  23 Kailser ; Bauherr VO:  en S Sabına Wäar nıcht, der römische Bischof 144),
sondern der Presbyter Petrus; W werden die Irompen (SO 95a Pendenti{s) der Sophla
ın Konstantinopel miıt den vIier Wesen geschmückt, finden sıch dort Cherubim ; das TE

erwähnte Berliner Petrus-Fragmen stammt nıcht V U: einem Sarkophag, sondern VO  - 61iner

Schrankenplatte ; 180 wırd a, IS Kailser des Diptychon Barberinı Anastasius’ erklärt, 1587

Justinıian für möglıch gehalten ; das Diptychon gilt 188 als Einband einer Kaiserbibel, einıge
Zeılen spater a IS BEiınband eiıner Kriegsgeschichte ; 202 wird dıe Johannes-Kirche In Kıphesos
TO ıhrer sechs Kuppeln a ls alteste Fünfkuppelkirche der Welt bezeichnet (gemeınt ist eLwas
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Richtiges S1e ıst; der erste der Bauten In Kreuzform mıiıt Kuppelreihung) ; eb wird die Apostel-
kirche ıIn Konstantinopel alg Kreuzkuppelkirche bezeichnet, dieser termmnus ber bezeichnet
den Bautyp, den aJs quadratischen Neunraumbau anführt; Grabeskirche und Anastasıs
sind identisch (S 206), gemeınt ist, 1mM zweıten all die Himmelfahrtskirche ; dıe Vollbilder 1m
Rabhbula-Codex (ebd.) bringen weder die M1SS10 apostolorum noch das Apostelkonzil (dann waren

fün{), sondern dıe Zuwahl des Mathias, dıe 1118  D sıch schwer als Kopie eines Apsisbildes
vorstellen kann, wOogegen uch dıe abweichende Komposıtıon spricht; die palästinensischen
Ampullen 207) sind Aus Je1 bzw Zinn, nıcht Aaus Sılber (auch Grabar S1e für ılbern

erklärt); den Vierstromberg kann 1C. auf ihnen nıicht entdecken, 1Ur kleine Schollenhäufchen
Olgatha ; 1M Mosaık VO  — Michele ın Affriıeisco ist, der TON nıcht ın der Apsıs, sondern 1M

Schildbogen (S 216); AuUus Sinope kommen nıcht Wwel Purpurcodices (S 224), sondern eın Frag-
ment (die W iener enesis wurde ın tahen erworben) ; auf der Emmanwuel-Ikone des Sinal-
Klosters ist, Christus nıcht alg (jottvater dargestellt Was ıne unvorstellbare äres1e waäare

sondern als « Alter der Tage » (S 236); daß nıe breitformatıge Ikonen gab 236), wird
230 durch dıe Kiewer Serg10s un! Bakchos-Ikone widerlegt ; 238 wiıird VO  - Irompen

gesprochen, WO gab die ın vorikonoklastischer Zeıit ? Ebd mu ß SLa Asturius (Consul 449)
Anastasıus heißen ; ıne Mutter-Sohn-Ikone In Berlin kenne ich nıcht 239), gemeınt ist ohl
dıe ziemlich zerstorte 1m Sinali-Kloster der das Stück In Klew ; den Hosolomos konnte
1C. autf frühen Sinal-Lkonen nıcht fiınden, gemeınt ist. wohl der hl Theodoros alIs Gegenstück
ZU ]1er genannten eOoTrg

Hätten diese Fehler, hne damıt dem Gedankengang der dem Wort des Autors Gewalt
anzutun, leicht durch Nachschlagen ausgemerzt werden können, hat; INan, STa das /A tun,
nıicht einmall sorgfältig Korrektur gelesen mu ß S15a Decken » Deckeln » heißen,

4.'7 S81a hoestas honestas, S5Da (aecıilıe Caecıili, 152 S1iwr1 Hissar SLAa; Lawrı
Hissar, 179 Aelıja Flacıilla S5Da Aeliafraccila, 1584 Felix SLa Phoenix, 234 Alazonela
81a Alazonel ; uf 2  03 aßt eın falscher Doppelpunkt Aus aps FHFelıx einen syrischen
Heılıgen werden ; Höhepunkt der korrektorischen Bemühungen ber ist, ohl dıe Geburtskirche
ıIn Jerusalem ın der Unterschrift Fıg Miıt den Bildverweisen AIl an steht; N1C.
1e]1 besser auf 4 | fehlt tür den Sarkophag VO.  — elletr1, auf 238 ZUE Marien-Ikone
VO. Sınal und auf 239 ZULC Kiewer Serg10s und Bakchos-Ikone; auf 118 muß 68
168 heißen, auf 124 19 SLa .1 falscher Stelle stehen 1E z. B auf 67 un: F

Man kann einem Autor, der sich nıcht mehr wehren kann, kaum eınen größeren Bärendienst
leisten, als das hier geschehen ist; und seinem VO:  - ıhm geliebten ach uch nıcht Der ober-
flächliche Betrachter wiıird alle dıese Dinge ZU « Vermächtnis » Gerkes zahlen. War zeıt
se1nes wissenschaftlichen Lebens umstritten und War m. W stolz darauf. Kr War eıner der
Pıonlere seines Yaches un eın großer Anreger uch da, 11a  — ihm nıcht folgen konnte. Kr
verbiß sıch In seiıne Ideen und setzte wohl manchmal dıe (Gewichte falsch ber War nıe eiIn
Pfuscher un gerade als eın olcher könnte 1er angesehen werden. Und Was soll der Laiıe,
WwWäas der Anfänger tun, uıunter diesem Treibsand des Irrtümlıchen, Falschen, Unkorrigierten
das 1eTr un da immer wıieder aufblitzende old se1ıner Erkenntnis, das Se1n echtes Vermächtnis
ist, finden ?

Vergleicht 112  - diese Herausgabe des etzten Buches nıt der peinlıch xakten Edıtion
des etzten Halbbandes der Hauck’schen Kirchengeschichte Deutschlands durch Böhmer

1920), ann INa sıch trüber (GGedanken kaum erwehren. Damals gıng 118} behutsam und
ehrfurchtsvoll VOT, als e1nNn Schüler un Fachgenosse dıe Herausgabe vorbereıtete un durch
führte, der Autor selbst nıcht besser machen können.

Im vorliegenden all ber wollte 111a dem Ooten eın Denkmal mıiıt, seinem etzten Werk
setzen und haft,; nıcht, gemerkt, da 3 1INna  $ 1LUFr das Baumaterial für d1eses Monument VOTL uns

ausschüttete IBDER Ir 1INSO peinlicher, als dıe Reihe Kunst der Welt sıch ıne interessıerte,
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ber nıcht fachkundige Öffentlichkeit VO.  — Laljen » wendet un: dieser and nıcht deren

gENAaUCL Unterrichtung eıträgt, sondern her verwirrt.
Was ware tun ? Sollte irgendwann ıne Neuauflage nötıg se1ın, mü ßte ıhre Herausgabe

einem Sachkenner mıt dem klaren Auftrag übertragen werden, unter Beseitigung entstellender
Fehler und vorsichtiger Umordnung des Stoffes bel weitestgehender Bewahrung des Originals
das nachzuholen, Was durch (+,8 Tod und die alsche Pietät der KEdıitoren unterblieb. Nter
(G4.8 Jüngeren Schülern ware, falls sıch kein alterer Fachgenosse findet, sicherlich mancher,
der das hervorragend könnte und alg Dankestat für den Lehrer uch tate Dann würde Aaus

diesem OPUS postumum eın wirkliches Vermächtnıis. Der posıtıve ((ehalt des Buches ware das
wert

Klaus Wessel

Reallexıkon AT Byzantinıschen Kunst Herausgegeben VO  - W essel unter

Mitwıirkıng VO  S Restle. Tier. Abendmahl Anı ; Lief. Z Anı-Ar-
menı1en ; Stuttgart, Hıersemann, 1963, 1N- 4.0, Je ILnef.

It 1S to the eredıit of Wessel and Restle LO ave inaugurated the dıtıon of the long
desired Diectionary » of Byzantıne Art which 18 planned In OUuUr volumes, ach contaınıng
eight fascicles totalıng 64.() ach volume ll aAPPCal ın two to Tee V6ar intervals.

TOM the first fascicle r appCars that RB  R ll allot econsiderable p LO provinces an
countries the peripheries of the KEastern Roman empiıre subjected to ıts political-cultural
influence 1ın Varıous degrees (e.g Armenla).

mong the ma)]or articles contributed by the (jerman an foreign scholars Ar’e Egypt, lex -
andrıa (by Krause), Abendmahl, Altar (K Wessel), Amolonia Ward-Perkins), Aquılera
(F Zovatto), Achtamar, Anı, an TmMmeENLA (A Katchatrıan) It 18 fortunate LO SEEe that short-
lived Antioch, which 1n Encyclopedies » an Dietionarıes » did not en]oy the attention ıt.

deserves am ONg the Metropoles of Antıquities, thıs tıme found honorable place 1n RBK, due tOo

Downey'’'s excellent article 178-209). 'T ’his VeLIYy informatıve article 18 Aase: the findings of
the Princeton Expedition (from 193 LO of which Protessor Downey has un1que, first; hand

knowledge. It contaıns briefhistorical an topographical account ofthe c1ty an coNcIıse descrip-
tıon of the early Christian sacral archıtecture 1ın the Metropole an ıts vicınıtles ; the (Jonstan-
tınıan Domus Aurea » the Church of the St. Babylas ıIn Kaoussıie 379-380), an the Martyrıum
1ın Seleucı1a Pıer1a (479-491). However, the largest D 18 gıyven tOo profane structures an
floor 08Sa1C8. T’he overwhelming ma)]or1ty of the illustrations (plans, diagrams and topographic
maps) employed 1ın thiıs article AI of good quality (which 18 not consistently ecarriıed ın BRK)
an derive TOM Princeton Publications. 'h1s carefully prepared study does not neglect the
silver work NOT early Christian architectural sculpture. It only regretable that the P
of the discussed maßteria|l does not Z beyond 542 Despite the fatal material an political cala-

miıtıies 1ın Antioch (525 LO 542) after thıs date significant churches WEeTIie built; which
should have een included 1ın the study Hor instance, In 54.1-551 the Miraculous (Wondrous)
Mountain, Was built large portıon of St. Symeons (Stylites the Y ounger) Monastery. It 18

known through lıterary SOUTCES (Van der Ven, La Vıe Ancıenne de SA SYymeon Stylıte le JSeune

} cta Maı 403-431), ell as .through archaeological inquiries (CRAc Inser.

[1933] 343-348 ; Inst Matt 1965 98 I} The Monastery of St. Barlaam Mt. Kaslos
built In the ate Justinian per10d (Ist Maıtt 15 1965 218 fE:) The church, St. George, north
of Seleucı1a Pierı1a, ose built after the cConquest of Antioch by Byzantınes 969) C NEeEAaTr

Suruthme built ın the second quarter of the eleventh CeNtury (Zst Maıtt. 38 f£;)
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'The ate fifth early sixth cCeNturYy Avl date for the Chalıce of Antioch O INe NOTE

reasonable than proposed fourth tOo fifth century 202)
The fıirst of the TeE artıcles, dealing ıth Armenıian art (all entrusted LO Katchatrıan),

Achtamar 28-40) 18 exclusively devoted to the Church of the Holy (rOoss (built 915-921). The
second article deals wıth Anı 158-170) which Was brought LO lıght by aı xteen archaeological
cCampalgns ecarrıed out by Marr. @-} Chronological enumeratıon of archıitectural sStructures
18 not suffiecient tfor the PTFODEL understandıng of the complex ımage of Anı Much would have
been gained if had stressed the TEeE clearly detectabhle dıverging periods, which Are distin-

guishible from ach er by almost peculiar clarıty (style, form, building-technique, purpose)
Marr, tıme anı agaın distinguished 1ın Anı three distinetly divyıded cultures, ach of em
unrelated LO the prev10us culture, developing NC W an demonstrating 16 W cultural, 110O-

miıcal an political background unrelated 60 the preceding culture (Anı 1934| 5) Yor thıs verYy
LEA SONMN the secular and utilitarıan architecture of the cıty (Caravansarays, &  S, cCısterns,
hospices) all paıntings anı pOtterYy, neglected by AT of grea& signiıfı1cance. On the other
hand despite the extensıve labor of Marr (Kxcavatıons of 189  e 1893,) 1LUTINETOUS

key problems of Anı (recognized by Maır, himself) remaın stil] unsolved, which hampers the
exhaustıve evaluatıon of thıs sıte. Nevertheless, mistakes could have een avoıded, for
instance, the Palast (‘hurch Ö)I1 the (itadel ın Anı Was no% built 1n A  A statec (163) but between
the en an eleventh century (I Orbeli, ın Khristianski) Vostok Kr 8 ] - Jacobson,
OQeerkı istoril Arm odeestva (1950) 63); furthermore, it. Was not planned originally
church but reconstructed irom OM  @D of the maın halls of the ('amsaracan Palace (Jacobson,
63) 'The (athedral of Anı, built during the epOC| of the Kings (  ) cannot be dismıissed
wiıth OT  @ O1 sentence 168), because thiıs eruciforme domed church ıth OUuUr free standiıng
plers, ıth 1ts overwhelming Masses, imposing appCarahnce of forms, huge blind arcades an

paired triangular 18 of singular significance an almost wıthout analogy In Armenian
archıtecture Iıkewise ıt; 18 essentıjal to mentıon repailrs, alteratıons, addıtions an the collapse
of the dome In 1319, which considerably changed the origina|l apPCAraNce of the cathedral

Marr., Anı 118-119) Kıs artıcle abruptly nds ıth the mentıjon of the Apostle Church, built
1915 by the merchant, Lıgran Honenz 169 Had he ment.j.oned the events of 1319 the decoratıon
of the Church of the Savlour 1ın 143 Marr, Anı 117) the miınt an the production of artıfacts
whiıich display strong Islamıc, especially Seljuk ‚ASTE (Marr, O' C 1L, 39,; 4 Orbelıi, nıte-
v»odıtel 4 Strzygowsky 298) he could ave placed the entire plcture of Anı into sharper focus.

ome of Kıs statements 1n regard LO Armenı1an archıtecture (S.V Armenıen) Are essentlally
untrue On 316, OLlLC reads, ährend der arabıschen Herrschafit VO  - 654 bıs &61 C cdie

Bautätigkeit ın ber 1M wurden ın den westlichen (ebieten As wichtige Kirchen

gebaut, In denen byzantinische 1: georgische emente, die dıe Iradıtiıonen des Jh.s tort-
etzten \ M ihrerseits cdıe Baukunst sowochl A.s a IS uch Georglens beeinflussten, sıch mischten.
Hierzu gehören ın der Proviınz Laıq die ırche VO  — Bana 881-923) 1m ypus VO Ziwartnotz U,

dıe Kirche VO  — Uschque (958-61) 1mM ypus der Kuppelbasilica miıt 7wel seitlichen, dreigeteilten
Apsiden U, 1M Nordwesten VO  - TZerum cdie oktogonale ırche VO  - Warzahan (Abb 16,
J. »

HKıirst of all, the assumption that durıng the Arabıec omıınatıon 1ın Armenıla architectural
actıyıtıes uhte » does not SEEINMN LO eoinecıde ıth realıty ; for instance, according to the Hiıs
torı1an, Kirakoz andzakecı, 1ın T1 TF Catholicos John ()dzunecı (surnamed the Philosopher)
built large church ın Odzun (now Uzunlar LEeEar Sanaın) Deux Historjens Armenıiens 1TaCcOs
de (1anzac et ukhtanes d’Ourkha, Brosset, 1 -re hvyr. SPbg 36; Tschubinaschwiül:
ın Encyclopedia of OT. Art 1959 718, urther abbreviated EW A) Bishop John (ninth-
en century mentijons the Aramus Church (of Djvarı ‚y pe built by the Bishop Davıd In
7928-74.1 (D Iusıtsıan 1n ull Kavk Ist. rch Instituta No (1929) 11x:G Tschubinaschwiuli
ın WA 721) and the smalll domed church (of (ro1x lıbre ‚y pe of the Vırgiın ın 'Talın built
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T the enNn! of the seventh century (V. Arutjunlian, Safarıan, Pamj)jatniki Armjanskogo Z0d
Gestva 1951 45) early eighth century (G Tschubinaschwili EW /21: himself dates
it 6589 315). begın the postarabic per10d of archıtecture ıth the Churches of Bana
an Oshkı Oschque) 18 Ser10uUs mistake not only because for this period ymptomatiıc
architectural forms evolve 1n the Kumnpelhalle (Strzygowsky 188 - V Arutiunian. Saftfarijan.
0 Cil.; 17) which 18 rapıdly gaınıng ground an completely domınates the final architecturall
form 1ın the welfth and thirteenth CEeNturYy. (T’schubinaschwili EW 2  I but because these
churches AU’E nOot Armenilan but Georgian (on thıs account the maın SOUT’CE remaıns Takaınshrviüli
MA  . X41 1909 1 bıd., Arkheologiceskaja Ekspeditsia 1917 goda juZnie provincı
(Giruzıl (1952) 45-67, which to apparently 1S unknown). Besıdes the date of Oshkı 958-961)
which 18 based ONM Ktitors insecr1ption ( Takaıishwilti, rkch ekspeditsıa. 57 fi) should be inter-

preted only A early per10d of the constructlon, which Was dragged possibly through the whole
CeNtury. The church received the frescoe paıntıngs ın 1036 (fragments of which accompanıed
by beautiful (Georglan inscr1ptions st.1] rema1ıns). examıned thıs church In 1964 nd found
that SOI of the portions C the domes cylinder have een really completed.

It 18 regretable that SOM significant artıcles, auch Achteckbauten, Adrianople, AIe omıtted
and eross-word reference 18 lacking. The materı1a|l 1S not always distributed ın accordance ıth
the importance of the subject ; for instance, Aamar (2 an Alexandrıa 99-111) the
SAaMne amount of p 18 allotted. Nnaccuracles 1n spelling and VAarlıous mM1no0r shortcomings
AIe frequent, such Mengalopsychela » 185) Vozneseni1]a (Gospodija » 270 By the WaYy,
thıs church al Zrom1 Il T’srom1) 18 dedicated LO Kovlademiıda (Wakhushti Geography
58), and ıts (+erman equivalent 18 Allerheiligen Tschubinaschwili, Zrom1 Kirche D)
'The plan of the Cathedral at Anı IS reproduced twıce (163, 318), 11LC6 upside down. 'The bıbliı

ography of the article Achtamar IS M1SSINg Orbeli pervonacalno] forme Kupola
Akhtamarskogo Khrama In Zap ost. Otd Rus. rkh Obseestva DE E  —. 1921 293-300 ;
Sakisian In b @E  — 1934 346-357 ; W Ispiroglu « Die Kirche VO  — Akhtamar » 1963) tOo

which the excellent monagraph of S VDer Nersess]ian Aght amar » 1965) should be- added
W, Djobadze

Johann Maiıer, Das altısraelıtısche Ladeheulrgtum Beıihefte ZUT TE
schrıft für dıe alttestamentliche Wiıssenschaft (Verlag Alfred öpelmann,
Berlın 1965 und 87 Seıten, Gzlin., 21,-

Der Verfasser, Ordinarıus für Judaıistıik der Unirversıitäat Köln, hat; mıt cdıeser tudie . ein
vieldiskutiertes und umstrıttenes ema 1m Angriffgl Seıit langem bemüht sich dıe
alttestamentliıche Wissenschafit dıe Fragen der Entstehung, der Funktion uınd der Be
schaffenheit der israelıtıschen Bundeslade.

Maıer bietet ıne Art VO  - Entmythologisierung der Bundeslade, dies nıcht LWa leicht-

fertig Uun!: vorschnell, sondern autf Grund eıner eingehenden kritischen Analyse der alttestament-
lıchen Quellen. Kür die die ade betreffenden Stellen 1mM « Hexateuch » |Nm 1 ’ 29-36; 1  P
4  9 Kıx 3 9 Vr (23) ; Jos f 9 stellt der Verfasser fest, 831e selen aJlle Spat, daß S1e weder
für dıe Herkunft und das ‚er och für den harakter des Ladeheiligtums der Frühzeıit etwas

besagen können » (39  e Einen Quellenwert haben 91€e lediglich für die späte Königszeıt, für die
Intentionen der Jerusalemer Hof{z%:- un! Tempeltheologie. uch dıe Vorstellung der Priester-
schrift, daß ade und Zeltheiligtum zusammengehören, ist. ıne nach rückwärts gewandte
Krklärung, dıie sıch dem Vorbild der Tempelsituation ausrichtet. Der Verfasser spricht
sıch für dıe Behälterhypothese aus, dafür, daß cdie ade 1M Tempel Sılo als Behälter
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für das Bundesdokument der Bundessymbol eines Stämmebündnisses angefertigt und als
olches 1m Tempel deponiert worden War (58 E} Maıer en dabel uch dıe Möglichkeit,
daß dıe ade a,Is Behälter des Bundesschatzes 1m Sinne eıner zentralen Rüstungsfinanzierung
ente. uch 1M salomonischen Tempel hatte e ade keinerlei sakraltechnische un  107 )»

' ’hron der Thronschemel Gottes (69), wıe uch der Tempel nıcht für dıe ade erbaut worden
Wäar. Posıtiıv versteht der Verfasser iıhre Funktıion zweiltlach einmal als Zeugn1s der Legıtımatıon
der ynastıe, wıe S1e durch die T’aten (ottes Israel erwıesen worden ist, und zweıtens als
Zeichen der I1dentität des ber den Cherubim 1m Tempel thronenden Gottes mıiıt dem ott
der Zebaoth », der beiden Heerbanne |(Nord-)Israels und Judas], Iso Gesamtisraels 70)
In diesem Zusammenhang erhebt sich dıe Frage, ob INa  > 1ın der Königszeıt ın der ade nıcht
uch bestimmte Dokumente (Dynastieorakel, Königsvertrag) aufbewahrt haben Öönnte ;
zumindest weısen cdie Begriffe berit und "edüt auf ıne derartıge Möglichkeıit hın Die deutero-
nomische Reform deutete dıie ade schließlich VO. einem Symbol des Bundes zwischen we
und der ynastıe ZU Behälter des Sinalgesetzes » (Dt 1 9 1-5) (75  Z Eıne kultische Ver-

wendung der ade kannn der Verfasser ıIn den Quellen nıcht uch nıicht anläßlıch der deutero-
nomischen Reform nachgewiesen finden.

Beıl der Kompliziertheit der Materıe hegt auf der Hand, daß Maier nıcht alle Probleme
lösen konnte und wollte. So würde 111a  - vielleicht N eLWAaSs mehr Z Überführung der ade
ach Jerusalem unter Davıd hören. Zudem könnte 188828  - iragen, ob der religionsgeschichtlıche
Aspekt genügend berücksichtigt worden ist. Maiers gründliıche Studie hat, ber das un bestreıt-
ATe Verdienst, das Ladeproblem e  s aufgerollt und damıt einen wesentliıchen Beitrag ZuUuUr

weıteren Diskussion geleistet haben IIıe einschlägige Inıteratur wird 1n einem olchen Aus-
ma verzeichnet, daß I1a sıch hler verläßlich orıentleren kann Hervorgehoben selen uch
dıie Zwel schönen KExkurse über Jahwe der) Zebaoth )) ursprunglıch Jahwe
der beiden vereinigten Heerbanne OT' Israels und Judas, und über dıe liturgische Tädlı-
katıon Jahwes a IS yoseb  En . hak-kerubiIm (53 f}

Ks ıst 1Ur bedauerlich, daß WIT der äthiopischen Tradıition nıcht mehr (Hauben schenken

vermögen ach ihr waäare dıe Bundeslade schon ZUrF Zeıt Salomons aus dem Tempel Jeru-
salem entführt und nach Athiopien gebracht worden, 11a  - s1e noch heute ın der Kirche
Marıa 10 Aksum aufbewahrt glaubt, während die ade 1n Jerusalem ıne stillschweigend
angefertigte Kople, ‚Iso ıne Fälschung, Sel. Idıie alttestamentliche Wissenschafit ware amı

TNST HammerschmidtVO:!  S mancherlei Problemen befreit.

GS]
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