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Die altgeorgische Version des Phılıpper-. Kolosser-
und des und

]hessalonıicherbriefes 1INns Lateıiische übertragen
und ach Syrlazısmen untersucht

VO  a}

Joseph Molıtor

nzwıschen wurden dıe gesamten Pavleni-Texte, namentlıch dıe Gruppe
(ältere Version Jhdt VO Unterzeichneten KEnde kollatıo-

nıert und untersucht Um durch eıne Vielzahl der beigefügten Varıanten,
un SEe1 1Ur VON den Volltext nıcht schwer lesbar machen,
wurden W1e 1M Vorjahr ILUFE dıe Varıanten VOon notıert. ohne dabel auf
Eınzelvyarıanten diıeser ältesten Schicht einzugehen. ber auch der (+esamt-
befund VO  a 1mM Gegensatz ZUT Gruppe mahnt ZUT Vorsıicht. (+emessen

syrıschen Eıinfluss (Syp un Sy.h) ann auch dıe Liıfliser Kırchenbibel
VO  — 1963 siıch durchaus sehen lassen. Ist, nıcht überhaupt bewunderns-
wert, ass LrOtZ des heute gesprochenen Neugeorgischen dıe altgeorgısche
Fassung VON den Gläubigen 1mM Gottesdienst gebillıgt un: bewahrt wırd !

AD PHILIPPENSES EPISTOLA SANCTI PAU11 AÄPOSTOLI

(Paulı Apostolı lıber |! epıstola) a Phılıppenses CD)

1,1  ‚e Paulus et, 1ımotheus, SeTrVI1 lesu Christi, omnıbus sanctıs pPer Christum
lesum, qu1 est1is 1n Phıilıppis (Pp  ılıpe) C ePISCOPIS et diaconıbus Gra-
tıa vobıs et DaxX PEI Deum Patrem Nnostrum et Dominum lesum Christum.

Gratias-ago Deo I1NeO CD) OINnnNnen memorT(1am | vestram :
SCEHMLDET 1n omnıbus oratıonıbus me1ls propter VOS cCUmM-gaud10 OT2a-

tıonem {[aC101, propter partıcıpatıonem istam vestram 1n Kvangelıo Ilo
prıma dıe hactenus (verb. us[que| a hic) et propter anc eodem-modo

P eandum) SDEM Cum-spe propter hoc AB), quon1am (quıa AB) Qu1

vgl S supplico.



Molitor

coeperıt inter VOS ODUS bon1 (bonum AB), consum mM aAato (Imp.) usque|] a 1em
Dominı1 nostrı (om nostr1 AB) lesu Christi2. Sıcut est 1US ( —A hoc AB)
mıhı1 consultare sentire) hoc (om hoc AB) propter VOS 9 qula
Z Ml = in-memorTl1a-estis mı1ıhı VOS 1In-corde INeO 1n lıgamınıbus P — VvIn-
culıs) me1ls et in-obloecutionıbus D Ta defens1on1bus) et in-confiırmatione ıll
Kyvangeln, ut partıcıp(es) (mecum SIıt1S partıcıpes AB) oratıae iıllıus
VOS sIıt1S. (Jula (om qula AB) testis mıh1 est Deus, QuomO0do (+ v04)
mıhı-hbet P CUP10) propter VOS (egoO ad-VOSs A.B) permiser1cordıa
Chrıist1 lesu. KEt hoc (hoc-quoque AB) OTO, ut carıtas ısta. (ılla AB) vestra
Magıs et, amphus in-ubertate-sıt cognıtıone E scıent1a) et omn1 [at|tentione,

ut probetis VOS mehus P melıo0rT3) iıllud AB), ut sıt1s VOS erl et, Inscan-
dalızatı usque| ad (usque a AB) 1em Christi Lesu; 11 repletı fructu ı1ustitiae
perI lesum Christum (per Christum lesum AB) ad-glorıficationem et a.(-
laudatıonem De1 ı' Scire VOS (verb. vestrum) volo, iratres, quıa propter
magıs-adhuc ad-profectum propter Kyvangelıum ıllud (Evangelı ıllıus AB)
mıssum-est. 13 Dum Quon1am AB) adhuec lıgamına aeCc 11e6A permanıfesta
1erent (verb operata-sSsunt Pass facta sunt AB) PEL Christum 1In-omn1]ı
hoc templo praetor10) et, ad < versus > 311089 14 et plurıbus fratrı-
bus PEI Domınum, sperantıbus (ad). confıdentiıbus) Ihs mels lhıgamınıbus
(propter 111ea lıgamına AB), amphıore-modo aUdeo intımıde verbum IUud
Del Joquı. 15 Quıiıdam Ccum-ınvıdıa et cum-contraıtione II offensione),
quı1dam (+ et CD) propter beneplacıtum E  Z bonam voluntatem) YUOY UE
(om YUOYUE AB) Christum praedicant. 16* DA A AB) u1|dam autem
(om auUtem '] cum-contraıtione DE cum-offens1one) OChristum 1I1-
tiant (passım-dıffamant ') cum-ımmundıiıtia, cogıtant tıtulatıones O
nıre-facere hıgamınıbus hıs meıls. 17 16 AB) Qui[dam] aUutem (om autem
AB) cum-carıtate sc1unt, qula ad-ablocutionem E defensionem) Kvangelı
ıllıus propter Kvangelıum ilLlud AB) STO eg0o®* 18 Nune 1g1tur quıd % (—+ tsı
AB) Omnı ( + VE) ota PE mMmOodo), SI ve IN-C. S1Vve cum-verıtate (vel
ad-veritatem A B), Christus praedıicatur ( — CD), (—+ et, AB) propter
hoc gaudeo et, gaudebo-quoque. 19 ula (om AB) SCIO quon1am hoc (quıia hoc
AB) fıet verb. operabıtur pass mıhı ad-vıtaliıtatem vestra precatıone et,
Spirıtus Christ1 Jesu, perexspectatıone Jla et SDE Mea, qula nıhılo
II In nullo) pudet (om AB), sed OMNI1 audacıla, sicut SCHLDEL et

Dominı nostrı lesu Christi SYP. STO CDO SYP
Abweichende Verszählung VO  ; (auf folgt und dann TST 16) gegenüber der 18101

malen Verszählung des griechischen Urtextes, der Tithiser Kirchenbibel NT) VO  - 1963 und VO  -



Philipperbrief

NUNCGc-QUOqQUE glorıficabitur (magnıfıcabıtur) Christus Carnes Ineas

P COTrPUS mMmeum) (ın carnıbus me1ls 1ın COTPOTE INeO AB), S1Ve cum-vıta.
S1ve cum-morte 41 Quia mıhı1ı ıta (ut-vıta AB) Christus eST, et IHNOTS
adıect10. A ıta, aeC autem (Si-1g1tur vıta 1la AB) [1n-| carnıbus hıs
(om hıs instr. AB), hıe est, mıh1 Tuctus OpEeTIS (hıc est, Tuctus OpEer1IS ıllıus
mel AB), et, quod PE Qqu1d) selıgam, 1ON SC1IO (novı AB) Apprehensus
autem (om autem AB) S11 CO AB) duobus hıs CUp10 (verb. GOT mıhı
loquıtur) EXITE et Cu Christo esse Magıs E plus) (+ adhuec et (om et
AB) mehus PEIYUAaM valde ;: AB), PETMAaNETE autem ın carnıbus
pernecessarıum propter VO  N Kt hoc CUM-SDE SC1O, quı1a (quon1am
AB) permanebo et manebo vobıs omnıbus propter gubernationem Il PTO-
oTeSSUM) vestram (om vestram AB) et gaudıum ıllud fiıdel, 26 ut glor1atıo
ısta vestra abundet Per Christum lesum [ ad |versus 1881  9 INeO 1Ilo [ ad |ventu
(verb. eundo Trursum) ad<versus > VO  N B7 At dıgne solum Kvangelıu ıllıus
OChrıisti ambulate, ut S1Ve (ets1 A.B) ambulavero et viıdero VOS, S1vVe longe
fuero et audıvero propter VOS, quon1am (quıia A B) statıs VOS un spirıtu
et I  Q mente et (om et, AB) collaboratiıs (concuratores est1s) fıdel 11ı (fıde
1la AB) Kvangelin, et 110O1 horrescıtis (ne horrescatis A B) in-nullo ınstr.)

(= a,0) hostibus ıllıs, QUAaE ( —+ vM7) est, a eEOS Il e1S) ota per[d Jıtıonı1s,
nobıs autem vıtae (vıta A B) et hoe DEI Deum. 20 ula vobıs oratıfıcata-
est A donata-est) propter Christum NOn mMmOodo ad << versus > eu fıdes,
sed propter ıllum et1am (verb. -QUuOoQque) Passlo. Idem cCertamen habete5,
quod vidıstıs et Un audıtıs peI e propter

2.1 uanto quıd z S1 qua) consolatıo est, DET Christum et quanta O-
latıo carıtatıs, (—+ et CD) quanta quı1d || 1 qua) partıcıpatıo spirıtüs,
quanto quıd ET Qi qua) perm1ser1cordia et m1ser1cordla, ımplete (con-
sSummate AB) gaudıum INECUMM, ut 1ıdem consultetis cogıtetıs et, eandem)
carıtatem habeatıs: uno-spirıtu et un consultatıone J Uun0-SeNSu)
estOte ; nıhıl contraıtione rn offensione) vel (ne-quoque eVe AB)
arrogantıa, sed eum-humilitate Inv1cem amphor(es) (unus-unı amphus AB)
ad-numerate (imp. impers. AB) SINZULOS (om A.B) (vos)metipsos. Ne quod
sulmet1ps1ıus solum UuNnuSquUISQquUE vestrum quaerat, sed |quod| Proxim1-quoque
sıngulus vestrum. Haec consultatıo consultetur (1mp ınter VOS, QUAaE
( — vQ4) PEeI Christum lesum. Qu1 (—+ 40) 1Mago De1 .fut, 110 ut-rapınam
arbıtratus-est verb. adnumeratus-est) eESSe ıllum PE se) (semetıipsum AB)
aequalem Deo (gen.), sed semetıpsum < se->humihavıt (pusıllum-fecıt
AB) et, imagınem SeTVI (servıtutıs AB) accepit (sıbı-ın<tro>duxıt AB)

ıta S vgl S ut sustineatis aASONECHL,



Molitor

et siımılıs homınıbus factus-est (verb. operatus-est pass et ımagıne inventus-
est, (Tactus-est ; erb operatus-est Dass AB) sicut homo; se- > uUum1-
havıt semet1ipsum et, factus-est (verb. operatus-est pass Jle obtemperans

ad-mortem et MOTTte ıll (morte-adhuc AB) eTUCIS. Propter hoc Deus
amplıore-modo exaltavıt ıllum) et, <ad>donavıt I1ı
Mag1s |quam | omn1a nomına,. 10 ut ad < versus > lesu Christi OMMNe

SCHU ın ]chnetur caelestium (verb. uüm > quı <super>cael)) et
terrenorum terrestr1um) et infernorum (verb. eoTrum > quı ınfern1),
14 et OmMnN1sS hıngua confıteatur. qu1a Domiminus lesus Christus ad-glorifica-
tiıonem De1l Patrıs. 12 Unde-quoque F ıtaque) (Nunc autem AB), dıleet1
mel, sicut ( —+ Cge) omnıno (—+ ve) obtemperantes part. Pass ' est1is (: oboe-
d1ıst1S) P nON) solum in-ıtu 1lo INeO 1n praesentla 1la mea), sed
ÜUNCO Magıs E plus) adhuc in-longe (adv [ab]sentia hac 1113) 1Nnea CUM-

tımore et ecum-tremorTe VesStTO verb. SUO) vıtam ET salutem) operamını
(imp.)® 13 uıa Deus est, Quı1 confıcıt I! operatur) ad-vOos Pn 1ın vobıs)
(vobıscum CD) voluntatem-quoque PE et1am velle) et subsıdıum
ED perficere)-quoque propter beneplacıtum. 12 mne ( —+ VE) ET 0OmMn183)
operamın]ı |! facıte) praeter ILUTLINUT P sıne murmuratıone) et cupıdınem
(verb. Cordıs verbum) PE et cupıdıne), 15 ut a1t1s inculpatı (integrT1 AB)
et, insontes et (om CD) lıber1 P {1111) Del, non-Inqumatı inter SCNETA-
tiıonem DIavarnı et DELIVEISaM, DEr PE inter) QUOS [ap]parebıtıs (ut ‚ ap]pa
reatıs AB), sıcut lumınarıa (verb. aurorae) In mundo (verb. reg10n6€). 16 Ver-
bum vıtae habete ad-gloriatiıonem I1INeAaIn in-dıe Ila Chrısti1, qu1a 10  S ad-
Vanunmı currebam N1eC <per>laboravı. 17 Sed (om sed AB) etfeı sacrıf1cor (1t.)

host1am ıllam (in-hostia 1la AB) et hosti1am (propter hosti1am AB)
fıdel vestrae, gaudeo et gaudebo-quoque (511: vobıs omnıbus. 18 Isto-eodem-
modo et (om et, AB) VOS-QUOQUE gaudete et gaudete 19 Spero autem
DE Christum lesum I1ımotheum-quoque cıto transmıttere ad-VOos, ut 0SO0>-
YUOQUE bono-anımo propter VO  N ula nemınem habeo alıum
< quem > uno-corde E unanımem), Qu1 Z Zforte > propter VOS cordate
|! SINCEeTE) solheiıtus-sıt (a0T.) D ula QUaE-Su«a ‚ sunt| quod-suum
es AB) quaerunt et 10  a Christum lesum. Probationem autem ıllam e1IUsS
agnoscıtıs (scıtıs) (1t qula sicut patrı lıber P t1ılıus), ısto|-modo| S1C)
servıvıt ın-Kvangelio. Hujus PTE hunc) 1g1tur (om 191tur AB)

transmıssıonem P transmittere), quando PEISPCACIO |quae | meımet-
1PSIUS ılla ® SperTo autem iın-Domino, quon1am 0-Q4UOY c1ıto

6  6 vgl S operamın]ı operatıonem vıtae vestrae. vgl S quando vıd)]. ‚e Verlesung
der Hörfehler : EEauTYS DU EE aüTYs !



Philipperbrief

venlam. Ut-mehus ( —+ re) M melıorem) adnumeravı Kpaphroditum
Tatrem INeum (nostrum AB) et coadıutorem e commılıtonem INECUM,
vestrum autem (om autem AB) apostolum et mınıstrum INEeUM usualıum
INECOTUM Il necessıtatıs meae)?® mıttere (verb. m1iss1ıonem gen.) ad-vos,

exunde P S QuON1aM) (quia AB) desiderans-quoque furıt (om-quoque funt
AB) V OS v1ıderel9 et sollıcıtus-erat, quıla audıebatıis (audıvıstıs AB),
D quon1am <per > aegrTotavıt d MOortem ; sed Deus commı1ısertus-est
ıllıus et (om et, AB) et, 110  z (—+ tamen CD) solum ıllıus, sed Me1-quoque, ut
NO  - I] ne) trıstıtıa trıstıt1am m1ıh1l- <per >adiuncta-esset. Per-
festinanter (festinanter AB) 1g1tur (om 1gıtur A B) transmısı iıstum, UT videatıs
istum (om istum AB) et LUTrSUum gaudeatıs, et ‚7220 nonNn-maestus S1mM 20 Kxel-
pıte istum DEr Dominum omn1ı yaudıo, et tales-1stos verb. ıst1usmodi)
(tales-1ıllos AB) ut-honestos prehendiıte VF habetote). 30 Quia propter ODUS
OChrıist1 Uusque| d (usque d AB) mortem |per |venıt proprehendere P
pPro1Ccere) spirıtu, ut ımploret (consummaret A.B) vestrum ıllud nn
defectum PTE demınutum) [ad|versus <quod > mıinıstern.
1 Abhine PE de ceter0), iratres, gaudete DE Dominum. Idem transerI1-

eTe vobıs NO  w segnıt1a est et, vobıs cautıo es Cavete DE a) canıhbus
ıllıs. cavete SE a) malıs ıllıs Operarıls, Cavete ca a) cConcısıone Ha

CD): qu1a 105 CITCUMECISIO (cırcumcısioNes AB) 1la (om Ila
AB), qu1 (—+ eSe) spirıtu De1l mınıstramus et olor1amur PEr OChristum lesum
e Ol 1ın carnıbus DE S ın cCarne) Tamuus, etsı habeo (et CDO habeo etsı
et ete] habeo CO CD) carnıbus SPeEM Sl-1g1tur alıquıs Il quıdam) cogıtabıt
ad-alıam (—+ quandam A B) SDEN) carnıum (carne CD), CDO Mag1S-
E plus) adhuec (ireumeisionem recepl (cırcumcısıoNe recepl CIT-
CUMCIS1IO CD) quı L quae| CD) OCTO dıe(rum), ex-generatıone Israel<1s>,

trıbu Ben1amıin, Hebraeus Hebraeıs, lege Pharısaeus. Cum-ınvidıa
D aemulatıone) persequebar KEecclesiam De]l (om De] CD) et iustıitıa
leg1s fu1 CQO inculpatus. Sed quod{cumque| funlt mıh1 adıect10, hoc mıhı
adnumeratum-est propter OChristum ad-amıssiıonem. Sed et (om et AB)
adnumeravero QUOQUE OINNe VE) n 0OmMn18) ut-amıss1iıonem (m1ıh1-quoque
OMnNe ( —+ ve) adnumeratum est, ut-amıssıo AB) propter transabundantem
(exuberantem AB) ıllam cognıtiıonem scıent1am) Christ1 lesu Dominı mel,
propter Q UE omn1ı WD 0OMNe) aMmM1sı et mıhı-adnumeratum-est iıllud
ut-rudera (S& pl.), ut Christum mıh1 adıc1am lucrıfacı1am), et lInvenlar
1n 1llo, ut 1ıoN habeam 1ustıiti1iam lege, sed fıde ( —+ lesu AB) Chrısti1,

vgl S USUSs mel Il necessıitatıs meae videre SYPp vgl SYP qula VOS

cautos-reddunt.



Molitor

|quae| DE Deum ıll iustitia cum-fıde (—+ 1Ua AB), 10 ad-agnoscendum eCumm

(ıllum AB) et potentiam iıllam surrect]onıs E resurrect1on1s) e1IUSs et, partı-
cıpatıonem ıllam passıonum (—+ ıllarıum AB) e1uUs configuratum-fier] (conf1-
guratus-f1am AB) mort] Il e1US, 11 ut ullo-modo |per|ven1am ad-surrec-
tiıonem resurrectionem) ıllam-quoque -quoque ıllam AB) mortuorum
(ex-mortuls AB), 1° non-Lamen, quon1am (om quon1am AB) UnNnCcC (+ vE)
a-me-receptum-est, aut G1 Pa aut fortasse) UNCcC ( —+ vVE) perfectus factus
Su PEISEQUOT autrm (om autem AB) (1sto[-modo AB) Z S1C), ut K9
ven1am Il comprehendam), QUO P IN-Qquo)-quoque [ob]ventus factus-
Su (verb. operatus-sum DASS (praecautus DL prehensus)-sum AB) DEI
Christum lesum. 13 Kratres, mıhı 1lam-non adnumeratum-est R CO
1lam-non adnumeravı) me1ıpsum protinus (adv.)-venısse ; 1U autem
hoc post[er1us| iıllud (posterum Ilud A B) obhıvıscor et [ ad-] ante[Tr1us|
ıllud me-extendo 14 et (om et AB) cum-cautione PEISECQUOT COTONAaM ıllam1?
<super >cael: vocatıonıs (verb. c1tat1ıon1s) De1 PEI lesum Christum. 15
Quantı QquUI1CUMQUE) (+ CHSEC AB) 1g1tur (om 1g1ıtur AB) perfectı>hoc
consultabımus P consultemus) ; et 31 alıud quıd-nam consultabıtis (consul-
tabımus AB), et ıllud-quoque Deus manıfestabit ( + VE) (manıfestet VE)
AB) VvoDIS. 16 At, [ad-]quod ( —+ eSse) | per|ven1ebamus, 1ıdem consultemus
et eundem ordınem i mıiıtatores (coımıtatores A B)
mıhı (verb. ad-me) estote (verb. operem1n1), Iratres, et spectate |e0S];, quı

vq4) hoc-modo n ıta) ambulant, sıcut (—+ €SE) SUu=m NS oTtTa D forma)
vobıs. Quia multı quıdem ambulant, propter QUOS multipheıter loquebar
vobıs, UnNnCcC 2UTLemM cum-flendo nuntıo vobıs propter IN1IM1COS ıllos OChrist1 OLTU-

C1IS (CTUCIS OChrist1 AB), QUOTUM perfect10 e {1n1s) per[ d ]ıt10 est, 19 QUOrFuh
Deus venter est et, glorıa ın pudore L Qu1 |quod-] Lerrae T terre-
num) consultant Nostra autem urbanıtas (commoratıo AB) 1n caelıs est,
nde ( —+ uq% AB) QUOQUE vıvyıfıcatorem 14 eXSPECLAMUS, Dominum lesum
Chrıstum, 21 qu1 <de >transmutabit Carhnes has N COrPUS hoc) humıiılıtatıs
NOSTtrae, ut sınt (scıl. Carnes !) ıllae confıguratae carnıbus ıllıs ca COrporIı ıllı)
glor1ae Su4ze (verb. e1us) secundum subsıdıum vıirtutis sSUu4ae (verb. e1us) et
A B) subdere el OINNe

4, 1 Unde-quoque (Abhıine A.B), Tatres mel dıleect1 et (om et AB) es1-
derabıles, gaudıum (pl t.) et, COTONEa (pl t.) INCca, hoc-modo ( ıta) fiırmıter STAaTtTEe
PEr Dominum, dıleet1 ! Kvodiam OTO et Syntychen OTO, ut (om ut O'TL)
1ıdem consultent (consultate AB) DEI Dominum ; utıque, OTO LEe-QUOQUEe,

(verb NUM COT !) COM DAaremM (verb. conıugem !), eXcıpe ıstas,

vgl SYP el obylam vexiıllo. in-pudore syp. —14 vivıficatorem SYP
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QUAaE (-F ege) ın-Kvangelio 1lo CONCUratores S CONCUTaAaTtrICES) factae-sunt
(verb. operatae-sunt pass. mıhı 1N2a-CUm Clemente et (om et AB) a lııs
coadıutorıbus me1ls (coadıutores ıllı mel et, alıı A.B), UJUOLUHM nomına scr1ıpta
sunt15 (om scr1ıpta A B) in-hbro ıllo vıtae. Gaudete SCHMLDET PEI Dominum, LUL-
Su (deinde AB) loquor PE d1CO) gaudete. Humilhitas ista vestra manıfesta
esto f sıt) omnıbus omınıbus. Dominus est; Ne |cu1]-1am (ne-cul
AB) solhıcıtı-sıtis, sed omnı oratıone et precatıone cum-gratiarum-actione
petitiones istae vestrae notae sınt (sunto 1mp.) ad<versus > Dominum.

Kt PDaX Deı, UUAaE ın-abundantia-est omnıbus mentıbus (verb. cogıtation1-
bus) S exsuperat mentes), CIrcUmMsaePlat (Imp.) (perfirmet a CON-

fırmet) 1IMPp. AB) corda vestra et entes vestras PEr Christum lesum. Abhine,
fratres, quantum (quıid q AB) est9 quantum (quıd u97 est, A.B)
honestum (bonum AB), quantum (quid u91 est AB) 1ustum, quantum (quıid

u91 est AB) dılectum, quantum (quıd u91 est, AB) laudabıle verb.
laudatıo), quantum (om A B) gratum et quantum (om A.B) laudatum, hoc
consultate. Quod <cum >que ( —+ 4M7) dıdıeistis et, acceplst1s et, vıidıstis
9 Uud (—+ QUOQUE AB) operamını (Imp.) et Deus PaCıs q1t, vobıiseum.
10 Pergavısus-sum autem (om autem AB) PeI Dominum magn|oper|e, qula
UNCcC ( —+ vE) istıc germinatı estis ad-me-versus consultare T sentire), quod-
cum > que ( —+ 4M4) consultabatis E sentiebatıs), retardabamını autem
(inoccupatı-eratıs autem-quoque AB) 16} Non-tamen propter indiıgentiam raa
penur1am) quıddam loquor VOoDbıs, quı1a CO dıdıe1 ın quıbus Su. (ın QUO sum
AB) ut satıs E suffic1ens) S1M (om ur satıs-sum CO AB) 19 NovI umı1-
harlı-quoque et OVI transabundare-quoque ad < versus > Oomn1a et 1ın Oomnı
AasSsSUeEeTtUS Su. saturarı et fame laborare, abundare et <per>deficere.
13 Omne ( —+ VE) TEn 0Omn18a) POSSUum (verb potentia-m1h1-est) PEI confor-
tantum Christum (per ıllum, quı 0Q) confortavıt AB) 14 At
(Hoc-quoque autem AB) ene fecıstıs, qu1a cCcommuUunılcavıstıs trıbu-
latıonıbus hıs me1ls. 15 Hoc autem VOS-QUOQUE scıtıs, Phılıppenses, qula
iın-ınıt1io ıll Kvangelı, quando prodıvı eX1VI1) e-Macedonıa, NeCc un&

ecclesı1a commMunıca vıt me|cum| 1n verbo H ratione) (om iın verbo AB)
propter commodatıonem et receptionem, 1 solum (om solum AB) V OS N1ıCce.
16 Quia ad-T’hessalonicam-quoque autem semel et b1s-quoque ad-usuale
En usum 1InNneum mıhı mıssıtavıstıs. 14 Non-tamen quı1a (om qula AB)
datıonem YQUAaEIO, sed QUAaCIO rTuctum ıllum, qu1 abundat ad-nomen vestrum.
18 Habeo CO OINNe E omn18) et mıh1ı-iın-ubertate-est Il abundo) et (om
et AB) repletus Su receptione PF ab) Kpaphrodıito DE VOS spırıtu

vgl S scr1pta-sunt. vgl S qu1 Il qula)



Molitor

AT halıtu) ATOMN14ae€e (verb. aromatı1on1s), hostJja 113 sacrıfıcata, oTata
Deo verb. Deı) 19 Deus autem ILLE US ımpleat (imp.) OINnNe usuale PE S-

sarıum) vestrum secundum dıyıtıas (Sg ') SUas (verb. e1us) cum-glorı1a PEI
Christum lesum. Deo autem et Patrı nOsStro glorıa de-aeternıitate usSque|
a geternıtatem. Amen amın (amen AB) Salutate VOS Sanctos17 PEeI
OChristum lesum. Salutant VOS qu1 11eCUNMNl Tatres. ° Salutant VOS

sanctı, magıs-adhuc quı domüs ıllıus Caesarıs quı OMO Ila Ügaesarıs
AB) Grat]ja Dominı nostr1 lesu Chrıist1 Cu spırıtu VestTro Amen (amın)
(Am amen)

An COLOSSENSES KPISTOLA SANOGTI ÄPOSTOLI PAULI

(Paulı Apostolı lıher epıstola) ad < versus > Colossenses)

1,1 Paulus, Apostolus lesu Christ1 (Chrıstı lesu AB) voluntate Del, et
Timotheus Irater, In Colossıs (kolase) sanctıs et eredentıbus fratrıhbus ( —+
quı AB) per Christum lesum 1! Gratıja vobıs et PaxX per Deum, Patrem
nostrum et Dominum nostrum lesum OChristum (om et Domıiınum nostrum
lesum Christum AB) Gratias-agimus Deo et Patrı Dominı nostr1 lesu
Christ1 (om lesu Christi AB), SECHMLDEI propter VOS A PIO vobıs) OTanıus

semper OTamıus propter VOS AB) Audıyımus? fıdem istam vestram u12
aUd1IYyIMUS fiıdem istam vestram AB) ad < versus > Christum lesum et, carıta-
tem? (—+ istam vestram AB) ad < versus > SaNCTLOS propter SPEIL
ıllam praeparatam quae praeparata est AB) propter VOS ın caelıs, Q Ua

400) praevıe audıstıis 1n verbo illo verıtatıs Kvangelı, quod (+ 4Q74)
( —+ EGE AB) pervenıt vobıs (ad-vos), sicut ( —— et AB) 1n omnı regıone
I! mMundo) et (om et AB) est, frucetuosum et ACCTESCECNS, sıcut (—+ ege) inter
VOS, < ex >unde a-dıe D QuU@ d1e) audıvıstıs et agnNOVISt1LS gratiam ıllam
De1l cum-verıtate, sıcut (+ LM7) didıieistis P ab) Kpaphra dılecto 1NeO

9 qu1 ( + LQ%) est, fıdelıs ad < versus > VOS mı1inıster Chrıstıi, Qu1-
QUOQUE scıTre-fecıt nobıs vestram ıstam carıtatem spirıtu. Propter hoc
NOsS-QUOYUE, < ex>>-unde (unde AB) a-die E QUa dıe) audıyımus, NO  S

propter VOS orando D OTarTe) et petendo En petere), ut ımplea-
mını cognıtıone voluntatıs e1US, Oomn1ı sapıentla et anımadversione DE ıntel-
lectu) spiırıtalı, 10 ut ambuletis* VOS dıgne Deo (gen !) 1n-omn1ı ( —+ VE)

SanctOos S
lesum S vgl SYP G6cGce postquam audivyimus. Q UL habetis SYD.:

ut, ambuletis S
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beneplacıto omnı ONO fructuosı et, aCCTESCENTES in-cognıtıone (cCogn1-
tıone AB) Del, 14 Oomnı potentıa confortatı secundum firmıtatem (fırmıtate
AB) glorıae® e1US, ad < versus > patıentiam et, longanımıtatem (omnı
patıentıa et longanımıtate AB) cCcum-Zaud10, + gratias-agıte Deo et (om Deo
et AB) Patrıs. qu1 d12gN0S fecıt 1105 iın-portione ]la habıtatıonıs PE eTe-
dıtatıs) sanctorum 1n lumıne, 13 qu1 ( + v9% AB) salvavıt 105 potestate
]la tenebrarum (pl t.) et transmutavıt (trans[tuht| AB) 1105 In-Tegnum
fıhn S11 (verb. e1us) dılect1, 14 QUO habemus 1105 (om 11058 AB) persalva-
tiıonem sanguıne e1uUSs et rem1ıss1ıonem peccatorum NOStrOTUM, 15 qul (—+ v97)
est 1mMago De]l invısıbılıs, primogenı1ıtus omnıum ereatorum ? 16 Quıia PEr
ıllum ecreatum-es OIlLTLE vE) 0omn18) (om A.B) ın caelıs et terTam,

ın vısıbılıa), UT s1 > thronı1852 (pl vısum vısıbılıa) et 110  - 183 ME
aut Zl > domiınatıones, S1Ve princıpationes, SIVe potestates : ( —+ VE)
aar 0Omn18a) per ıllum et ad <versus > iıllum creatum-es 17 Kt ille ıpse ST
ante 9 et OINNE ( —+ VE) P omn18a) PEI ıllum econfırtmatum-est. 18 KEt
1He 1pse est capu COTPOTIS ıllıus (om COTPOTIS ıllıus AB) Koeolesıae, qu1 est
inıtı1um, primogen1tus a-mortuls, ut s1t Jle 1pse ın Oomn1ı princeps; 19 qul1a
in-ıllo oratum-fult I! complacuıt) (-—+ VE) plenıtudınem >..
habıtare et, DEI ıllum reconcıllare (verb. [ın ]struere OINNe ad<versus >
6U. I 1ın 1pSum), pacem-fecıt® sanguıne Ilo CTUCIS e1US, S1Vve terTam,
S1Ve 1n caelıs. ”1 Kit VOS alıqguando ulstıs ahlen1ı-facti? et Inımıc1] mente
(verb cogıtatıone) vestra 1ın oper1ıbus ıllıs malıs (ex oper1ıbus malıs AB)
29 UXNC autem reconcıhavıt (+ VOS AB) COTPDOTE 1lo carnıum (pl 6.) e1IUSs
PEr mortem (et MOTTtLe AB) et praestitit (ut praestaret AB) VOS Uut-SanCctOos
(sanctos AB) et ut-ıntegTr0s (integ2TOS AB) et, ut-ınculpatos (inculpatos AB)

ıllo, s1-1g1tur manebıtis (manetıs VOS AB) fıdem undatı et
confırmatı et, iımmobiles (et commoveatıs VOS AB) P a) SPE ( —+ Ila
AB) Kvangeln, quod ( —+ 04) audıstis, praedıcatum inter (ad <versus > AB)

ereaturam (verb. creatum) (omnı1a creata AB) subter caelo, CUUS
factus-sum (verb. operatus-Sum pass. COO, Paulus, mınıster. Nune gaudeo
(-—+ CDO A B) 1ın (ın AB) passıon1ıbus ıllıs propter VOS et >
defecta 1la trıbulatiıonum OChrıst1 carnıbus mels propter COTDUS e1US, quod
est Koeolesıa, CU1US factus-sum (verb. operatus-sum pass mınıster CULa-

tiıone (-+ ılla Del, qul commodarvıt mıh1 ad < versus > VOS quae commodata,
est mıh1 propter VOS AB) Ol  aAIe verbum Deı, mysteriıum ıllud,
abscondıtum saeculo et generatıon1ıbus, UnNnCc autem manıfestatum-est

glorlae SYP vgl SYP gratias-agite Deo atrl. omnıum ereatorum SYy
vgl S et pacem-egit. Q  Q vgl S alıenı fulstıs. _
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sanctıs e1us, A quıbus (—+ 0M0) voluıt Deus sclre-facere, quıd 4M0) est
K UUAaC sunt dıyıtıae (pl !') glorı1ae mystern iıllıus inter Gentiles I
Gentes), quod est, Christus inter VOS (cum vobıs AB), SPES Ila glor1ae, Q HEIN
(+ eSE) 1NOS praedıcamus, docemus10 OMnı hominı et eTrudımus OInNnnNnen OM1-
e omn1ı sapıent1a, ut pPraestemus OMINNeN homınem DEr Christum Lesum1! ;

propter CM-QqUOYUE (om-quoque AB) laboro et, contendo secundum
su bsıdıum e1us, obvenıentem u eff1ic1entem) inter potent1a (quod su b-
sıdıum facıt potent1a e1IUSs E sua) AB)

21 ula olo SCITE VOS (VvOos ut sc1atıs AB), quale (quantum AB) certamen
habemus (habeo AB) propter VOS et propter Laodıcenses illos et quantı
(quı1 AB) 1non viderunt PE A vultum) INEeUMNN carnalıter, ut consolatiıone-
affecta fı1ant ver operentur pass corda 9 accomodatı ustis
AB) cum-carıtate ad <versus > (SE.) dımıtias (pl t.) cordıs-plenıtudinis
anımadvers1on1s, ad-cognitionem in-myster10 ıll WE mystern ıllıus) Del
et Patrıs et Christ: (om et Christi AB), 1n YUO SUNT thesaurı saplıen-
tiae et COgN1tLONIS Wrn scıent1ae) abscondıt.. Hoc autem loquor E d1CO)

<alı =>qus contemptibiles-faclat VOS verbo superabundantıae ; qula
(om qula AB) etsı longe-a ecarnıbus O Z COTrPOTE) absum, sed spirıtu vobıs-
ÖOu Su. gaudeo et Spect01? (gaudeo, qula SpPEeCLO AB) vestram istam (ıllam
AB) ordınatıonem W ordınem) et firmıtatem iıstam ad <versus > Christum
fıdel vestrae (fıdem vestram AB) Sıcut ( + €de) dıidieistis (verb. a-VObIlS-
doctum-est) Christum lesum Domiınum (per Christum Lesum AB), 1ın ıllo
(—+ YUOYUE AB) ambulate, undatı eft, exaedıificatı et AB) iıllum
et (om et A B) confırmatiı fıde, sicut ( —+ vqL) dıdıe1st1s, abundate In 1Ilo (om 1n
1Ilo AB) cum-gratiarum-actione. Cavete13, alıquıs Dr Z qu1S) sıt captıyum-
ducens VOS sapıentiae-diligentia WE phılosophıa) (-+ 1la AB) et ala decep-
tıone secundum magısterıum ıllud (om Ilud magıster10 A B) homınum, 1N-
dum ordınes ıllos (om secundum ordınıbus Ihs AB) huus reg10N1s DE mundı)
et 11O  a PECI Chrıistum, qu1a 1n ıll perhabıtans est OmMnNnıI1s plenıtudo Deitatis
carnalıter |! corporalhter). 10 Kit estis VOS 1ın ıll repleti, qul ( UM%) (quia
ille AB) est OmMnı1s princıpatıon1s et, potestatıs, 11 U0-QUOYUE (ad

quod-quoque AB) Cırcumecısı-estis circumcıl|sı Jone 1113 Ia >
INanu non-facta, exuıltione D exspolıatıone) 113 COTDOTIS ıllıus (om ıllıus
AB) Carnıum ıllarım a CarTnıs ıllıus) (carnıum vestrarum Carnıs vestrae
AB) CITecUMECISIONE ılla AB) Chrıist1. 19 (um Ilo sepulti-estis baptısmo
(verb. lumınıs-[ac]ceptione) ıllo, YUOCULM QUOQUE surrexıstis fıde l (om ıll

vgl S, et docemus. lesum syh ; vgl S 1ın esu Christo. vgl SYP et,
gaudens sum ( gaudeo) et, videns Su: Il v1ldeo) vgl S vigılate.
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AB) au bs1ıdı0 Del, qu1 ( —+ 91 A.B) suscıtavıt ıllum a-mortuls. 13 Kt VOS-

QUOQUE (om QUOQUE A B) mortu] (quia mortu1l A B) ustıs ın (om 1n AB)
offens1ionıbus et eireumecCIsIONe Ila (om ıll AB) carnıum vestrarum (pl
Carnıs vestrae), ÖOÖu Ilo revıfıcavıt VOS (vos-revıfıcavıt et A.B) remisıt
nobıs14 offens1i0ones. 14 Et |ex |termınavıt propter 105 CU.  anu

serıptum ET manuscr1ıptum) CUM-Praeceptfo (praecepto AB), quod fuıt
adversum 1105 et iıllud ustulıt ın-|med10|] et affıxıt1ö ( + ıllud) CruGl, 15 exut
perf.) princıpatıones ıllas (om illas AB) et potestates et (om et AB) fecıt
(verb. operatus-est) illos (om illos AB) cum-audacıla (audacıa AB) et (om
et, AB) confudıt ıllos 1n 1lo 16 Ne-forte qu1s ig1tur (om ıgıtur AB) ScrTutetur
I! iudıcet) VOS c1ıbo et, poculo BEEF potu vel (et AB) in-parte (verb separatım)
dıe1-fest1, vel neomen]1A (verb. mensıs capıte) (vel propter neomen1aAm AB),
vel sabbatısm(1s) (instr.), 17 QUAaE (—+ vQ7) est umbra nota AB) futurorum
(verb. alterorum) ıllorum ; (18 '] Carnes COTPUS) autem Christ1. |18| Ne
qu1s VOS devıncat (verb. vobiıs victor f1at), S1 vult (fut.) (sı quıdem vult S
volet) AB) humıiılitate et ordıne angelorum, quod (+ 4M7) SEL quae NO  S vldıt,
serutabıtur in-vanum (placebiıt et rTustra inflatus er1t A.B) mente (verb.
cogıtatıone) IE) Carnıs SUu4€e (pl 6, 19 et 110  S praecavebıt (=— servabıt) ( +
Jle A B) cCaput, QUO OINNe ar otum) COTPDUS, | corporI1S- ] confırma-
tione et, artubus confectum (—+ est AB) et adunatum (praecautum AB)
erescıt (16.) in-ıneremento Jlo De1i Sl-1g1tur mortu1-estis ÖOU OChrıisto

a) mater1ns RE elementis) (exXx ordınmıbus ıllıs AB) hu1lus reg10Nn1s PEF mundı),
GUuTr adhuec s1cut VIV1I P vıventes) 1n reglone E mundo) sapıtıs % A »Ne
propinques, gustum-Vıdeas PE gustes), attınges«, z quod
( —+ v9) est OINNeEe ( + ve) E QUAaE sunt 0omMn183) ad-corruptionem USo 1lo UunNn-

dum mandatum ıllud et magısterıum homınum ® D3 Quod (+ 4M4) est, quası
verbum quı.ddam habet sapıentlae eum-voluntate 113 aa voluntarıo 1110)
(om 111a ıll AB) ordıne et humılıtate et ineptitudıne carnıum WE COTPOTIS)
non-tamen honore quodam ad-saturationem Carnıs (pl t.)

51 Si-1g1tur 08 OChrıisto surrexıst1s, |quod/] <super >caelı quaerıte,
ubı-quoque (—+ vQ0) OChristus est a-dextera Deı1 sedens. |Quod| < SUper >>
caelı consultate et |quod|| terrae Quia mortul-esti1s, et, ıta vestra
abscondıta est uUunNna-CUuIll Christo Deo Quando OChristus manıfestus-erıt,
vıta JIla nOostra, tunc VOsS-QUOYUE ÖOU ıll manıfest1-erimus W manıfesta-
bımın1) cum-glorıa. Mortificate 1g1tur (om 1g1tur AB) membra (—+ ısta AB)
vestra |quae | terTram : fornıcatıonem, immundıtıam, passıonem J
vexatıonem) (passıones vexatıones AB), concupıscentiam malam (CONCU-

vgl S et remisıt nobis. et, affıxıt SYP
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pıscentlas malas AB) et (om et AB5y avarıtıam, QUAaE est 1ıdolorum-ministe-
HUm: propter QUAaE (quod AB) pervenıt (Praes.) (pervenıt An AB) ITa De1

progen1es ıllas fil108 11108) ınoboedientlae, 1n quıbus ( —+ LQ7) (om
u AB) VOS-YUOYUE ubıecumaque P Z alıquando) vos-vertebatıs, ub1 (+ v94)
vivebatıs 1ın ıllıs (In ]la AB) Nune autem (om autem Nunc AB) selungıte

deponıte) VOS-QUOQUE OMN12A (verb. OINNne VE) 1Tam); cordıs-furorem,
ımprobıtatem, blasphemı1am, urpe verbum turpem sermonem (despl-
eibılıtatıs verbum AB) OTe VestTro Ne ment.ıamını 11LUS alterum,
spolhate16 veterem 1ıLLum homınem UuNa-CUum oper1bus e1IUSs EFA SU1S). 10 Kt
indulte (verb. vos-convestite) ıllam renovatam cognıtıonem P SCI1eN-
t1am) siımılıter ımagını ıllı Pla secundum imagınem ıllam) ereantıs eu 1: ubı
( —+ 09) 110 est (Gentilıis et udaeus (hurı18a), CITCUMCISIO et INCITCUMCIS1IO,
Barbarus, Scytha, servıtus, ( —+ et AB) 1bertas (verb nobılıtas), sed Oomnıno
eft, (om et AB) 1ın omn1ı OChrıistus (—+ est AB) 1 nduıte (verb. vos-convestite)
1g1tur, sıcut elect1 Del, sanctı et (om et AB) dılect1, <per>mıserıcordıam,
exceptionem, bonıtatem, humılıtatem, mansuetudınem (om mansuetudınem
AB), longanımıtatem. 13 Sustinete Invıcem et oratıficamını E gratiam-
facıte) vobısmetipsıs!?, s1-1g1tur quıdam habebiıt propter quendam culpam.
Sıcut (—+ 090) Christus (Dominus AB) oratiıfıcatus-est vobıs, ısto[-modo]-
QUOQUE oratıficamını iıllıs a } ogratos-facıte ıllos). 14 KEit hoc OINNe carıtas,
QUAaE (+ LQ7) est firmıtas perfection1s. I5 Kit DaxX 1la De1 (Chrısti AB) perfir-
metur (1mp.) In cordıbus vestrIıs. ad < versus > QUamm WE 1n qua)-quoque
(—+ 0M74) (om u AB) vocatı (verb. apparere-factı) est1is un  S PE 1n un

COrporTe), et gratiam-tradentes e oTatı) estote 16 Kt verbum ıllud Christ1
perhabıtans estO vobıseum dıyıter P abundanter) omn1ı sapıent1a ; docete
et erudıtel8s vosmet1ıpsos psalmıs ( —+ laudıbus AB) et hymnıs etf19 elog11s PE
laudatıonıbus) (om et, elog11s A B) spiırıtualıbus, uUunNn4a-CcCum (om uUuNnNa-CUuUm) AB)
oratıa cantate20 1n cordıbus vestrIis Domino (Deo AB) 17 Kt OINNe (-+ vE),
quod[cum]que facıte (verb operamın1) verbo vel 9 OINNe ( —+ VC)

omn182)) nomıne Dominı Tesu, gratias-agıte Deo et, Patrı DE ıLlum 18 Uxo-
T’eS subdıtae esStO0TEe SU1S M vestr1s) marıtıs (marıtıs SU1S vestrıis AB) sicut
(—+ 094) gratum est, per Dominum. 19 Marıtı dılıgıte < verb. carı-estote >
UXOTeEeS SUas P vestras) et <per >amarı-f1atıs ad <versus > illas nıber1
subdıtı-estote parentibus vestrIis 1InN-omnı ( —+ vVE) 1n omn1bus), qu1a hoc
est gratum PE Dominum (Domino (verb. Dominı) AB) 24 Patres, S1IL5-

vgl SYP sed exspolıate. vgl SVP et, s1ıt1s sustiınentes inv1cem (verb. uUNUS un1) et,
dimittentes Invicem. vgl SYD et, s1ıt1s docentes et, exercentes. est SYy

vgl SYP sıt1s cantantes.
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censere-facı1atıs lıberos PEF f11108) VeStrOS, (verb. ut-non) premantur.
Servı oboedite (subdıtı-estote A.B) Oomnı (+ VEC) E 1n omn1ıbus) carnalıbus

domiınıs vestrIis (om vestrIis A.B), non) solum oculhıs O Oculo-
rum-[ac|ceptione, sicut quası) homınum adulatores, sed sımplıcıtate
(explicatıone AB) cordıs tiımeatıs Deum. Kt OINNe ( —+ VEC) (—+ v AB),
quod[cum |que (om quod[cum ]que AB) facıetis (verb. operabımın1), sicut
|quod| Domiainı et, PE nNON) sÄücut |quod|| homınum. 25 Kt (om et A.B)
scıtote21, qula DEr Dominum recıpletıs reddıtiıonem V retrıbutionem) (+ u
A B) habıtationıs heredıitatıs) ıllıus vestrae, quı1a (om qu1a A.B) Domino
Christo servıtıs22? (servıte AB) S uı (—+ vM7) autem VEXalls erit (= In1ur1am-
facıet), eı-reddetur (reddetur Il AB), quod{cum |que ( —+ 0M7) vexavıt In1=
que-egı1t) et 110 est oculorum-[a |per1t10 VE personarum-accepti0).
A Domianı (Kt Dominı A.B) istL. 1US 1ustum) et aequale rachıte SEeTVIS

ıllıs ; scıte S scıtote), qula VOS-QUOYUC Dommınus ( —+ VE) (om DE A.B)
vobıs-erıt 1ın caelıs. Orationı attendıte (verb percavete) et (om et A.B)
vıgılate ın ılla, gratias-agıte?3, OTate24 (3 U: 1Ilo SIMUL) et (om et AB)
propter NOsS-QUOYUEC, ut Deus patefacıat nobıs 1anuamMm ver bı ad-loquenda

loquı) myster1a ]la Chrıist1, propter quod prehensus Su. ut permanı-
festem ıllud, aÄcut (—+ v974) fas-est m1ıhı loquı. Cum-sapıentia vos-vertite
ad < versus > EeXTternOos (verb | quOS|] EeXtIra 1110S), (—+ et )tempora eXpeT-
mını (imp.) 2 Verbum vestrum SCHILDEL oratıa M 1n oratıa) sicut sg le
permıxtum sıt, ut se1atıs (noverıtıs-forte A.B), QuomOodo ( 0M7) paraptum-
est vobıs singulı P UN1IUSCUIUSQUE) verbi-respons10 E UN1cuLQuUE verbum
respondere) quomodo (—+ vM7) sıngulo dıgnum-est verbum respondere (verb.
verbı-respons10 AB) Propter 111e OINNE VE) omn18a) seiıre-facıet vobıs
(omne vobıs-sceiıre-facıiet A B) Iychıcus (twık‘1kos), d1lectus frater et ıdelıs
mınıster ei ONSEeIVUS ( —+ nOoster AB) peIL Domınum, QUEN ( —+ LQ AB)
transmısı ad-vOos eodem-modo (om eodem-modo A.B) propter hoc, ut OS-
Ca propter VOS (anımadvertat vestra AB) et consoletur corda vestra, (1

(una-cum A B) Onesıimo (onesıme), fıdelı et dılecto fratre, qu1 ( - v07) est,

vobıs: OINTNLE ( —+ VE) E 0OMN13) hie (om hie AB) seciTe-facıet vobıs (scıre-
facıet |quod/| hie AB) 10 Salutat VOS Arıstarchus (arıstark"os), CONCaptıvus
INEUS, et arcus (markoz) patrıs-Iratrıs PUS1O || cConsobrınus) Barnabae
(barnaba) propter Q UEL accepistıs mandatum s1-1g1tur bıt ad-vos, eXC1-
pıte ıllum, 13 et lesus 1esu CUul U7) (om aM AB) dıetum-est nomen|

21 ei, cıtote Sy vgl S Domıiıno nım Christo gervıte. vgl SYP et, S1618 v1ig1-
lantes VOS In et, gratias-agentes. vgl SYP et orantes. vgl SYP et emiıte tempus
(kaıron vestrum. agnoscat SYP
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Iustus (1ustos; 10Stos), quı (—+ u9% AB) tuerunt < eireuUMECI-
S10Ne ; hı solum acdıutores sunt mıhı propter FESN UL (verb regnatıonem)
Deı, quı factı-sunt (verb. operatı-sunt DAaASS. mıhı consolatores. 192 Salutat
VOS Kpaphras (epap Ta), quı] vobıs, SETVUS Chrıist1?” (—+ lesu AB), SCIHHNDELL
econtendıt (praes.) propter VOS 1n oratıonıbus e1IUsS D SU1S), ut firmıter stetis
perfectı et ımpletı omnı voluntate De1l (et ONO aN1ımMO voluntate Del AB) 13
ula (om quı1a AB) testifı1Ccor Il W e1) quon1am (quıa AB) habet (-—+ Jle AB)
aemulatıonem (verb In v1dıam) carıtatem ingentem (ingentem carıtatem AB)
propter VOS et propter Laodicenses ıllos et Hiıerapolienses, 14 Salutat VOS

Lukas luka), medicus dılectus, et Demas dema). 15 Interrogationem U salu-
tem) cieıte Laodıcensibus iıllıs fratrıbus et Nymphae (nump’a) et Der |sıngulos|
domüs (verb. a2d-domum ad-domum) (et |quı1bus|] domus ıllıus AB)
concıhıs . Kccles1ae). 16 Kit quando legerıt1s (fut I} V OS lıbrum UunCcC
un epıstolam hanc), i1sto 1-modo| RE S1C) acıte, ut ın-Laodiıcensiıum (lavdıkelı)-
QUOQUE Keecles1a legatur, et a-Laodıela-rursum (et a-Laodıcensıbus 1TUTCSUNMN

AB), ut (om ut AB) VOS vE) legatıs (legıte AB) 17 Et dıeıte Archıppo
(ark‘1pos) ave mınısterıum iıllud (istud AB), quod accepistı PEeI Dominum,
ut Ilud CONSUMMIN! 18 Salutatio (verb. interrogat1o) IN1AaNnUu INeca Paulı (verb.
|quae | Paulı). Recordamını (1mPp.) hıgamınum INeOTUMmmn. 2 Grat]jia vobıseum.
Amen (amın ; amen).

AD T HESSALONICENSES KPISTOLA SANGTI A POSTOLI PAULI PrRIMA

(Paulı Apostol: lıber epıstola) ad < versus > Thessalonicenses Priıma|

11 Paulus et Sılvyanus (sıloane) et, Timotheus (timot’e) Kececles1ae Thessa-
lonıcensıum PEeI Deum Patrem et Domiınum lesum OChristum Gratija vobıs
et DaX DEr Deum Patrem nOostrum et, Domiınum lesum Christum (et DaX
Deo Patre NOSTTO et, Domino lesu Chrıisto AB) Gratias-agimus Deo SCHI DE
(om SCH1LDEI AB) propter VOS (om AB), memor[1a m vestram
DE vestrI) (om vestram AB) facımus) ın oratıonıbus nostr1s. Indeficıenter
AD sIne interm1ss1one) recordamur Vvestrorum ıllorum (1storum AB) OPeTrumM
fıdel et molestjae carıtatıs et patıentlae iıllıus spel Domin1 nostrı lesu Christı

Deo et Patre nOsStro Scıtıs, Tatres dıleeti Del, electiıonem istam
vestram, qula Kvangelıum hoc nostrum NnO0  S funt ad < versus > VOS CUIN-

esu S lıgamınum I1NEeOTUIN S Amen S
vgl S et memorlam-facımus vobıs.



Thessalonicherbrief 15

verbo solum (non solum verbo AB), sed potent1a-quoque et Spirıtu Sancto
et cordıs-plenitudine multaä, sicut ( —— 4M74) Ege A.B) nOoVIst1s, quales factı-
SUNMLUS z fulmus) 1N0OS [ ad]versus VOS propter VO  N Kt VOS imıtatores mıhı
(nobıs AB) factı-estis z fu1stıs) et Dominı1, et (quıia AB) excepıstıs? verbum
Ilud in trıbulatıione multa gaudıo Spirıtus sanctı, dum adhuec (quon1am AB)
factı-estis (verb. operatı-estis pass.)-quoque VOS oTta . forma) omnıbus
Ihs credentibus, qu1 SUnNtT 1n Macedonia (makedon1a) et Achaıa (ak’ ala).

ula per VOS dıffusum-est (dıspansum-est dıvulgatum-est A B) verbum
Iud Domin1 non solum 1ın Macedonia et, Achaıa, sed in-omnıbus locıs
fıdes (—+ ista AB) vestra ad < versus > Deum egTESSa-EST (dıffusa-est A.B),
don1ıque Ara ıta ut) (quon1am AB) nıhıl-ıam (1am 11O  e quıd AB) necesse-est
N -sıt), nobıs loquı quıddam SE qui1cquam). Istı aA! E 1ps1) vobıs- 1UN-
tiant propter NOS, qualem (quem AB) intro1[tum ] habehbamus ad <versus >
VOS, et (om et, AB) quomodo (—+ u94 AB) conversı-estis a.D) ıdolıs ad-

Deum (om a.d Deum AB), SETVITE Deo VIVO et VGIO, 10 et
exspectare (verb. ad-exspectationem( FKıllum (gen.) e1IuUs a- <super>caelo,
QUEM ( —+ v97) (om 91 A B) suscıtavıt a-mortuls, Jesum, salvyatorem nostrum

ab) 1Ta Ila venijente.
2A1 Quia (om qula AB) VOS a-Se <1ps1s > PE 1PS1) scıt1s. fratres, intro1ıtum

ılLlıum nostrum ad<versus > VOS, qula non ut-vanuıum quıd fult; sed praevıe
passı-Sumus et insultavimuss, sicut (—+ vQ7) scıt1s, 1n Philıppis (p‘ılıpe),
permanıfestatı-sumus DEr Deum nOostrum loquı ad < versus > VOS Kvangellum
ıllud Deı multis certamınıbus, qu1a consolatıo aeCc nostra NO  5 decep-
tıone A A erTOTE), NeC ımmundıtıa, NeC cum-dolo, sed, sicut LQ7) probatı
(verb. tentatı) PEI Deum (ex a a) Deo AB) fidem-facere E  s eredıbıle-
facere) 1105 Kvangelıum ıllud, isto |-modo]-quoque 3 S1IC et) loquımur, 1n1on

sicut hominıbus grati-Lmus A placemus), sed Deo, quı1 ( —+ v7) est entans
I! probans) (tentans P probans) est AB) corda nNnOsStra ula 1eC ubı
WE unqguam) [ın-| verbo adulatıonıs (demandatıon1s AB) fulmus, sicut ege)
VOS scıtıs, NeC Causa avarıtıae, Deus testis est; Nec quaerımus‘ ET aD)
homınıbus glor1am, NeCc RE a) vobıs et Nec P aD) alıs; et hoc-adhuc

(verb. potestas-nobıs-est), s1-forte quıddam VOS-STaVaVımus, sıcut
OChristi Apostoli, sed actı-sumus (verb. operatı-Sumus pass 1058 mıiıtes et

(om mıtes et AB) placıdı inter VOS, sıcut (+ 29% AB) OU. nutrıx fovet SUOS

ıberos E f{11108) (hberos SUoS AB) Isto |-modo| MSR S1C) eX0optantes fuırmus
(exoptabamus AB) VOS et (om et AB) fas nobıs-parebat (-pare AB) tradere

vgl S excepIlst1s. vgl S passlı-Sumus et contumelils affecti-sumus. quer1mus
5
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vobıs non solum Kvangelıum iıllud Del, sed NOStTOS (verb. SUOS)-QUOQqUE
spırıtüus (Sspirıtus-quoque SU.OS P nOStrOS) AB), qula cdjleet1 nobıs factı-estis
(verb. operatı-est1s pass.). Recordamını (imp.) iratres, molestiarum ( —+ Jlg
DA A B) nOostrarum et ErIUMNarum, qula (om qu1a )nocte et dıe Ta-
bamur (operamur AB), ut nemınem orav(ar)emus vobıs, et, hoc-modo PFa
ıta) praedicavımus (praedıcabamus AB) ad <versus > VOS Kyvangelıum ıllud
De1 10 Vos LEeSTES est1is et, Deus, QuomOdo L97) dıgne et 1uste (om et 1uste
AB) et integre a VOS eredentes furmus (nos-vertebamus AB), 11
sıcut ( —+ ege) scıtıs, Qquomodo (quıia A B) UN1CcULQUE vestrum (verb. vestrTO), sıcut
pater fiıl1ıum (om SUuUuM AB) (verb. ıberum S hıber1), 19 isto-modo

S1C) orabamus VOS et (om orabamus VOS et AB) vos-consolabamur (CON-
solabamur VOS AB) et vos-testabamur, ut ambularetis® dıgne Deo, qul
( —+ vM7) vocavıt (verb [ ap |parere-fecıt) VOS In-suum iıllud rESDNUHN (verb.
regnatıonem) et glor1am. 13 Propter hoc 1N0OS QUOQUE (Kt propter hoc-quoque
A B) ogratias-agımus (gratias-ago A B) Deo indeficıenter, qu1a accepistis% VOS

verbum iıllud udıtüs De1l DEeT NOSs et excepIstıs non-tTamen ( — S1C AB) verbum
homınum (homınıs AB), sed qÄüicut ut-verum AF vere) est (est eTe AB)
verbum Del, quı1 ( —+ 19L)-quOoque subsıdıum-ostendit inter VOS eredentes
istos. 14 Quıia VOS imıtatores factı-estis (verb. operatı-estis pass.), Iratres,
Kececlesiarum ıllarum (om ıllarıım AB) Del, QUAaE SUNT 1ın Iudaea (hurı1astanı)
Der Christum Tesum, quı1a iısto-eodem-modo (1sto-eodem|-modo| AB) Dassı-
est1s (verb. vobıs-passum-est) VOS-QUOQUE E a,) vestris ver SU1S),
sicut (+ L97) Il I! a)) udaels (hurı1a), 15 Qu1 ( —+ LQ0) Dominum oceıderunt
lesum? et SUOS (om SUuoS A B) prophetas et 105 persecutı-sunt et Deo 11O.  w

ogratı-Iuerun P ua placuerunt) et omnıbus omınıbus resistentes Pa ad-
versarıl) Sunt, 16 et (om et AB) NOS scandallız Jant (scandallız]Jantes 110S5 AB)
ad<versus > (+entiles G Gentes) loquı, ut vıyant38, n CoNsuMMentTur
peccata COTUIN SCHLDET, qula pervenıt ıllos 1T2 perfecte r am 1n perfec-
tıonem). 17 Nos autem, iratres, orphanı ZQ1 > quıdem actı-sumus a)
vobıs mMmomentum HI P Z Oomento uno0) temp[orıs| OTe PE vultu) et
11O  S corde, amplıore-modo festinavımus vultum (verb. 08) vestrum vıdere
multo des1der1o0. 18 Unde-quoque uıa OM unde-quoque AB) voluımus 1Tre
ad-vos, C9QO, Paulus., seme]l eit b18, et scandalızavıt 110S Satanas (hostıs AB)
19 Quıia (om qu1a AB) quı1d-nam quae est, SDES NOSTtTA UT gaudıum auUt
COTONA glorı1atıon1s ( + nOostrae A  92 Aut 110  a S-1' (om AB) ET Nonne

ut ambuletis SYP accepistis SYP vgl SYP Il qu] omıInNnumM nostrum
lesum Christum occıderunt. ut vıyant SYP nostrae S
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VOoS) Domino lesu Chrısto 1IN-elus (om e1lUSs AB) Jlo adventu (verb.
ventione) (Juia VOS est1s glorıa NnOsStra (pl AB) et gaudıum (gaudıa AB)

31 nde-quoque (Foras-de hoc A.B) non-1am pertulımus, placuıt-nobıs
VEr fas-nobiıs parult) restare A B) in-Athenıs (at'ına at’ena restarTe
(om restarTe A B) Uun1e1s et transmısımus ımotheum (tiımot’e), Tatrem
nostrum et mınıstrum De1 et coadıutorem nostrum1® (om et coacdıutorem
nostrum A B) iın-Kvangelıo 1lo Chrısti, ut confırmaret VOS et econsolaretur
VOS (vos-consolaretur AB) propter fidem istam vestram, ut ın-nıhılo
(+ VE) premamın1ı ın trıbulatıionıbus hıs, qula VOS Aa-S' 1DS1) (om a-S'

AB) scıt1s. quon1am StamMUus (+ VE) propter hoc Kt dum UQ7) -adhuec
AB) apud V OS fulmus, praevıe nuntıabamus vobıs, quon1am 1ın trıbu-
latıones intraturı 9 aÄcut ( —+ CSE) factum-est (verb. operatum-est
pass.) QJUOYUC (fu1t QUOQUE AB) et vıidıst]ıe11 (scıtıs AB) Propter hoc
eD0O-QUOYUE (om 690-QUOYUE A.B) non-1am pertulı!? et transmısı Timotheum,
ut aZNOSCAL vestram istam fıdem, forte expertus-sıt tentaverı V OS

experıtor ET tentator) ılle, et rustra | 1Nanıs) er1t (Tu1t A B) molest1a ]la
vestra. Nune-quıidem autem venıt Timotheus ( —+ ad-nos A.B) a)
vobıs et evangel1zavıt PE annuntıavıt) nobıs em et carıtatem vestram, et

quıia habetis memor[1a|m vestram bonam SCH1LDETI et (om et A.B) vobıs-hbet
desıderatiıs) (cupıtıs (verb. (OT vobiıs-dıcıt) AB) vıdere NOS, s1cut ( + €SE)

1105 V C©  RN Propter hoec consolatı actl1-Sumus (verb. operatı-Sumus pass.),
Iratres, VOS omnıbus ( —+ hıs AB) quassation1bus anxıetatıbus)!?
et triıbulatıiıonıbus nOostrıs nOstra ista fıde, qul1a UnNnCcC V1VIMUS, s1-1g1tur
VOS stabıtıs per Dominum. ula QUaM-N U gratiarum-actionem (Quantam-
1U oratıam AB) praevalentes-Sumus POSSUMUS) tradere Deo propter
VOS propter (super AB) OILNE iılLlud gaudıum, QUO (quod AB) gaudemus
propter VOS Deo nNOStTrO 10 OCTLe et dıe Mag1s et amphus (dıe amphore-
modo adhue AB) precamur** videre OS vultum) vestrum et perfirmare
<per>defectum ıllud fıdel vestrae. 11 Ipse autem Deus et ater noster et
Dominus noster lesus Chrıistus (om Chrıistus A.B) dirıgat (imp.) v1am nNnOostram

(v1as NnOStTTAas AB) ad < versus > VO  N o Vos aUuTem Dommınus exuberet 1mp.)
et, transabundet (1mp.) carıtate [ın| invicem et ad< versus > 9 s1cut

eSE) NOS ad < versus > V OS, 13 ad-perfirmandum (ut perfırmet AB)
corda vestra cum-sanctıtate et integre (integre et cum-sanctıtate AB)

et coadıutorem nostrum SYDRD Hörfehler : Sta OLÖCTE (1date) vielmehr ELÖETE

ı1dete) vgl S sustul]. Plural SYP 1: SYP



Molitor

Deo et Patre nOsStTrTo in-adventu (verb. ın-ventione) ıll Dominı nostr1 lesu
Christi ÖUuU omnıbus sanctıs e1uUs. Amen amın (om Amen AB)

4,1 Abhine (Nune aUTem A  15 Tatres mel (om mel AB), VvOos-interrogamus
PE VOS rogamus et VOS OTAamMmMus (interrogo-vos et OTO A B) DEr Dominum
lesum Christum, ut sıcut ( + L97) dıdieistis P a) n0Db1s, quomodo fas-est
vobıs ambulare et placere ver atum esse Deo (verb. quod De1; Deo AB),
ısto[-modo]-quoque P S1IC et) ambuletis (om isto<modo > ambuletis
AB), ut magıs [ ab]undetis (ut [ ab]undetis Magıs AB) qul1a novıstıs E scıtıs)
qualia quanta AB) mandata tradıdımus (edidımus AB) vobhıs PEeI Dominum
Llesum Christum (om Christum AB) ula aeC est, voluntas Del, sanctıtas
ista vestra, rTecederel6 VOS (TeCESSIO ista, vestra AB) E a) fornıcatıone,

ut noverıt UuNusSquISQUE (verb. ad-noscendum UNIUSCUIUSQUE) (ut sc1at
unusquısque erb ad-sce1endum UN1USCHUIUSQUE) sulmet1psıus Vas s1b1-
reddere E possıdere!”) cum-sanctıtate et cum-honore), passıone CU-

pıscentiae (verb. cCord1ıs-dıction1s) sicut — 4M%) Gentiles P Gentes), Quı NO  w

noverunt II 1gnorant) Deum, 1011 (nıhılo NO  - AB) ad-praevarıcandum et
ad-ecirtreumveniendum (mıgravıstıs et ceireumvenıstis AB) in-opere Tatrem
SUuUuum quı1a vindex verb. invıdıae quaes1ıtor) est Deus (Dominus AB),
sicut (-—+ 29%) praevıe dixiıimus vobıs et testabamur. ula 110  m} vocavıt
(verb. |ap]parere fecıt) 108 Deus ad-ımmunditiam, sed ad-sanctitatem.

Nune 1g1tur (Abhine AB) Qquı contemptıbılem-facıet O, contemnet), non
hominem (homo AB) contemptıbılem-facıet, sed Deum (Deus AB), Qu1-
YyUOQUE commodarvıt Spirıtum Sanctum e1IUs P suum NO  N Propter
tratrum-dileetionem 1O  e nobıs-necesse-est (necesse-est nobıs AB) <trans >-
ser1ıbere vobıs, qula VOS a-Se S 1Ps1) (VOoS OINNeS AB) a-Deo EF ablatıyus
archalcus) (a-Deo (abl.) A B) doet1 est1is propter carıtatem In Vv1cem, 11 et
honorem-dare dılıgentes estote et (om et AB) placıdı (+ estote AB) et
operamını D facıte) proprium (verb. suum et laborate manıbus vestrı1s,
sicut 097) mandavımus vobıs, %” ut ambuletis (operemını P facıatıs)
VOS AB) Spec10se En honeste) V ut-honest1 AB) ad < versus > eXternOos
ıllos, et, nıhıl quıd (ne quıd AB) vobıs-necesse-sıit. 13 Nolumus (verb NO  w oln-
MUS) aUtem (Nolo (verb. NN volo) aUutem AB) 19nNOoraTe VOS (verb.
ıgnorantiam vestram), Iratres, propter conqulescentes, ut 11011 trıstemın1,
sıcut ( + LQ7) alıı, quı 1918)  am habent SE 14 ula (om qul1a AB) s1-1g1tur ered1-
INUS, quon1am lesus mMortuus-est et surrexıt, 1sto[-modo]-quoque P S1C et)
Deus CONquUlescentes ıllos J 11, Qu1 conquıeverunt) Der lesum ADl >
conducet OU. ıllo Hoc autem (om autem AB) loquımur P d1c1mus)

OQOUV —5 vgl S ut sıtıs discedentes. vgl S acquırere (possidere) VAas,.
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(loquor 1C0O A.B) vobıs verbo M 1n verbo) Domaini, quon1am NOS, V1IVI1
Hi,; qu1 rehet1 (verb. restati) fuımus in-ventjione Ila ET in-adventum ıLllum)
Domuinı, non praecıpul-facti-erimus MO praeven1emus) conqulescent1ıbus
Ihs PTE cConqulescentes 1110s) ; 16 qula 1pse Dominus Praecepto et OCe

angelorum-princ1pis et tubaäa De1 degredietur a- <super>caelo, et mortul ıLl
quı pPeI Christum, surgent prımum (ut prım(1) ; k tunc-adhue (et tunG-
adhue AB) NOS, VIVI hı (om h1ı A B), qu1 ( —+ PSEe AB) rehet1 fuımus, u Ihs
(—+ vE) E una-cum ıLlıs) extra-rapıemur nubıbus ınstr.) ad-Oocecursum Dominı

era et hoc-modo ıta) SCH1LDEI CUu Domino eTIMUS. 18 nde-
QUOYUE (Abhıne AB) consolamını (1imp.) Inv1icem PEr verba ista (verbıs istıs
AB)

5,1 Propter tempOTa autem ılla et aNNO0S, iratres, NO  an (nıhıl A B) nobı1ls-
necesse-est < trans >ser1ıbere vobıs, quı1a V OS A Il 1PS1) CUuM-PEICON-
atıone (cordate SINCETE AB) novıstıs, quı1a (quon1am AB) 1€eSs {la Domimını
sicut fur nocti1s, isto |-modo]-quoque (1sto-modo E S1C) A.B) pervenıt (praes.)
(pervenıet AB) ula (om qul1a AB) quando diecent Pax et cautıo I! SCCU-

rıtas), TuUunNc statım138 pervenıet SUDEI ıllos interfector, sicut afflıet1i0 partu-
rıent1s, et non effugıent. Vos autem, fratres, 110O11 est1is 1n tenebrıs (pl t.)
ut (ut-forte AB) 1es Jla sicut fur \ ob]venıat! (<ob>venerıt AB) VO:  N ula
V OS hlıber1 R f1l11) (progen1es pl AB) umınıs est1s20 et hlıber1 (progenies
pl AB) dıel, et (om et AB) 110171 noctI1s, NeC qu1] tenebrarum (sg.)

Nunec 1g1tur (om 1g1tur AB) ne-forte dorm1amus, sicut (—+ 0M7) alıl, sed
vigıles SIMUS et perattent1-Sımus. Quıia qu1 ( —+ 494) dormıunt21, NOCcTte
dormıunt, et Qu1 (—+ vM%) inebriantur??, NOCTEe inebriantur. Nos autem,
qula quı 1e1 progenles (pl t.) (om progen1es AB), perattent1-sSımus,
induamur (verb nos-cCon vestiamus) catenam lor1cam) (—+ ıllam AB)
fidel et vıtae23 peI Dominum nostrum lesum Chrıstum, 10 quı mortuus-est
propter NOS, ut SI Ve dormıemus S1Ve vıgılabımus, UNAaQUC (211: ]lo V1vamus.
11 Propter hoc consolamını (IMP.) inv1cem et, exaedıificate alterutrum,
sicut (—+ ege) facıt1s-quoque (om QUOQUE AB) IS Oramus autem (om autem
AB) VOS, iratres, noverıtıs-forte laborantes iıllos (quı] (—+ UQ7) Ilaborant OL)
inter VOS et Pra6G6ssOLES praefectos ıllos VesStrOos pPeI Domiınum et docentes
e monentes) ıllos vestros, 13 et (om et A.B) amplıore-modo adnumerate
ıllos eum-cartıtate mag1s (om Magls AB) propter ODUS c facıte
CUN) iıllıs 14 Oramus VOS, Iratres, docete monete)?‘ ;nordinatos 1Llos,
consolamını (imp.) pusıllanımes, sustinete OE suscıpıte) inf1ırmos ıllos, 0Nga-

vgl S subito (statım). vgl SYD gradiatur (subiget). f1ilı1 Iumınıs estis

S quı dormıiunt SYP quı inebriantur S vıitae S vgl S
instituite.



Molitor

nımes estote ad < versus > 15 Cavete, ne-forte PTO malJlo malum
alıcun rependatıs Il reddatıs). Sed SCH1LDEI bonum <1ntro>sequımını (imp.)
iInv1ıcem et ad < versus > OINLNES 16 demper gaudete. 1 Indeficıenter OTAaTtTe
I8 In 0MNn125 oratias-agıte, qula aeC est, voluntas De1 PCL lesum Christum?®
ad < versus > VOS 19 Spırıtum obhıyıscamını (contrıstemıinı AB) Pro-
phetiam contemnatıs. Omne ( —+ VE) omn18)) <ex>probate et27
melhus iıllud praecavete servate). Kıx a ab) Oomnı malo recedıte28.

1pse autem Deus Dacıs anCctOos facıat VOS omn1ı perfectione E1 omnı vıta-
ıtate., spirıtum vestrum, anımam (COT A.B) et COTrDUS iıntegre in-adventu
(verb ın-ventione) Jlo Domiainı nostr1 lesu Christ1 CONSeTvVet (1mPp.) Fıdelis
est, Quı (—+ vQU) vocavıt (verb. [ap |]parere-fecıt) VOS; quon1am (om quon1am
AB) et facıet-Qquoque. Fratres, OTAaTEe propter NOS-QUOYUE. Salutate
(interrogatıonem M salutem) dıceıte AB) Tatres OINNeEeSs (fratrıbus omnıbus
A B) osculatıone sancta. !  1UT0 VOS in-Domino, lectıtate I! legıte)
(lec(tı)tate (verb. interrogate) AB) lıbrum UunCcC P epıstolam hanc) omnıbus
fratrıbus sanctıs (fratrıbus omnıbus : sanctıs AB) &8 Grat]ja Dominı
nostrı1 lesu Christ1 vobıseum. Amen amın amen).

ÄD THESSALONICENSES EPISTOLA SANCGTI ÄPOSTOLI PAULI SECUNDA

(Paulı Apostolı hlıber epıstola) ad < versus > Thessalonicenses |Secunda ])

11 Paulus et, Sılvanus (sılvane) et Timotheus (tımot’e) Kcclesiae (ecclesus
AB) Thessalonıcensıum PeL Deum Patrem nostrum et Dominum lesum
Christum Grat]ja vobıs et DaX PEr Deum Patrem nostrum ! (om nostrum
A B) et Dominum nostrum AB) lesum Christum. Gratias-agere nobıls-
dignum-est debemus) Deo SCH1LDEI propter VOS, iratres, sıcut (—+ vM4)
dıgnum est, quı1a amplıore-modo acerTescıt fıdes ista vestra et, multiplıcatur?
(abundat AB) carıtas ista AB) UN1USCHLUSQUE ın ] Invi1cem, dum-adhuec
(quon1am AB) 1105 ( —— UUOYUE AB) A S! I 1PS1) propter (inter AB) VOS

glorlatı-Sumus (glor1amur A.B) ın Keclesnus Del propter patıentiam ıllam (1stam
A B) vestram et i1dem, 1ın omnıbus ıllıs persecutionıbus vestrIis et trıbulatıonı-
bus, Y UAs sustinetis ad-notam Il Iın exemplum) iustitiae, 1udıe1 (—+ |quae|

Del. ut dıgn1-f1atıs VOS regn]1 (verb. regnat1ıon1s) Deı, propter quod-quoque

25 vgl SYP IN-OoMNICcUMUE. 26 vgl SYP In esu Christo SV et SV
28 vgl SVYP effugıite. omnıbus fratribus sanctıs SV

nNnOostrum S multiplicatur Sy
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patımur (verb. vexamur). Si-1g1tur sı-tamen) 1US E 1ustum) est DEI
Deum rependere PE retrıbuere) (om rependere AB) trıbulatorıbus vestrIis
trıbulatıonem, et vobıs, trıbulatıs, laetıtı1am nobıscum, in-apparıtione
(in-dıe AB) 1la Dominı1 nostr13 lesu Christ1 ( —+ in-apparıtione A.B) a,_ <BUpPer >
caelo ( angelıs virtutıs e1uS, 1gne lammae ad-rependendam ultıonem
(verb invıdıae-[re |stıtutionem) (ad-rependendam invıdıam D ultıonem)
A.B) 118 qu1 ( + vq7) 10  a nNnOoverunt Deum et qu1 vQ7) (om U A.B) 11011

subdıtı-sunt oboediunt) Kvangelıo ıLlı Dominı nostrı1 lesu Chrıist14,
H quı1bus ( —+ vQ) (omvAB) 1iudıe1um persolutum-erıt, interfector inte-

r1tuS) tortus AB) aeternus, a,0) OTe O vultu) Domuinı et PE a)
glorıa virtutis e1uS, quando venılet glorıf1icarı iınter SAaNCTLOS (cum sanctıs
A B) e1IUS SUOS) et |ad |miration1-esse inter eredentes E11185 E Z qu1
eredunt 1ın eum) (om E1IUS AB), qula fıdele factum-est (verb. operatum-est
pass. testiımonıum nostrum ad < versus > VOS 1n ıll dıe® L Propter hoc
(In-quo AB) OTAIMMUS SCH1LDEL (om SCHLDEI A.B) propter V OS, ut d1gn08 (VOS-
d1gn0s AB) facıat VOS (om VOS AB) Deus vocatıonıs verb. cCıtatıon1s) ıllıus
et vos-ı1mpleat” (impleat V OS A.B) omnı beneplacıto benıgnıtatıs et fıdel
et potentıa, 19 ut glorıficetur Domuianı nostr1 lesu OChrist1 inter VOS, et
V OS DE ıllum oratıa 113 Del nostr1 et Domıanı lesu Christ1.

Z 1 Loquımur d1icımus) (Hoc loquımur A.B) autem (om autem AB)
vobıs, Iratres, propter advyventum (verb. ventionem) ıllum Domuinı nostr1
lesu OChrıist1 et propter nostram congregatıonem ad < versus > ıllum, ut
NO  e cıto econcıtemını P MO0Veam1ın1) VOS mMente (verb. cogıtatıone) (—+ vestra
AB) NeCc (et AB) perturbeminı (conturbeminı AB) NeC (neque A.B)
spirıtu 1eC (neque AB) verbo Ne66 (neque AB) lıbro { epıstola) sıcut PEI
NOS, quomodo-forte pervenısset (verb. perventa esset) 1eSs ]la Domuinı. Ne-
forte (Ne AB) Qu1S decıplat VOS (om A B) ua nota n)ullo mMmOdO)
( —+ AB), quıl1a (donec A.B) s1-1g1tur 110  a P N1S1) (om s1-1g1tur 1O A B)
venerıt (pervenerıt AB) apostasıa 1la (om Ha AB) prımum et, apparuerıt
OMO 1le inıquıtatıs (verb. ıllegalıtatıs), fıllus (verb. lıber) Jle perdıtion1s,

hostis Jle et inflatus omn1a, QUAaC nomınata-Sunt ut-Deus vel ut=-
mınıstratorıum, quon1am PE ıta-ut) consıdeat sedeat)-quoque Jle 1N-
templo ıll De]l et demonstrat semet1ıpsum, sicut Deus. Non mem1n1stıs,

1dem)qu1a (om qul1a A B) dum (—+ v94) adhue fu1l apud VOS, hoc ( —+ vEe) A
loquebar vobıs ® Kt NUNG, quod (—+ vM7) vobıs doctum-est (perdoctum-est
AB), sc1ıt1is ıllum IN-SUO 1lo tempore Qulia mysterıum iıllue WG

nostrı S Christi SYP vgl SYp ın eredentibus e1IUSs. 6 Iın 1la die
SYP vgl SYP impleat VOS.



Molitor

(—+ vEe) fıt (verb. operatur pass. inıquitatıs, T solum (om solum AB), A-QUO
(—+ eSE) prehensum-est NUNG, donec [ın-] med10 ex1bıit. KEt Uunc apparebıt
IN1QUUS (verb ıllegalıs) ılle, QUEM (—+ 2970) Dominus extermıinabıt (exter-
mınabıt Dominus AB) spırıtu OTIS e1us A Sul) et, abolebit ıllum (om iıllıum
AB) apparıtıone Jla adventüs (verb vent1ion1s) eE1US PE Sul), CUUS (—+ 407)
adventus (verb. vent10) est subsıdıo daemonıs (omnı ( VE) potentıa et
S19NIS (pl 63 et prodıig1s (om et prodigns AB) mendacıl (verb. mendacılo-
quentlae), 10 et, OMnı VE) deceptione falsıtatıs inter perdıtos ıllos qul1a,
exunde || Qquon1am) (om exunde AB) carıtatem ıllam verıtatis 10  s EXCe-

perunt, ut-forte vıyants®8 ıllı 11 Propter (Kt propter AB) hoec? mıttet iıllıs
Deus adıutorem (ut -adıutorem AB) decept[at]ionis, ut eredant ıllı mendacıo
(verb mendacıloquentiae) (+ ıllı AB), 19 ut i1udiıcentur 9 quı1 NO  w
eredıderunt verıtatı ıllı sed oratı-fuerunt ıIn falsıtate. 13 Nos autfem decet
(verb penes-nos-est) gratias-agere Deo (om Deo A B) SCINDET propter VOS,
Tatres dılect1, PEeI Dominum, qula selegıt VOS Deus prımum (prıus AB)
rTuctum PE prımıt1as) ad-vıtam10 (vıtae AB) emundatıone PE F sanctıfıca-
tıone) spirıtus et fıde verıtatıs, 14 INn-qua-Qquoque vocavıt (verb. |ap |parere-
fecıt) VOS PE Kvangelium nostrum (Kvangelıo ıll NOStTO AB) ad-adıutorium
Pn subsıdı1um) glorıae Dominı nostr1 lesu Christ1. 15 Abhinc, fratres, iırmıter
STLAaTe et praecavete P servate magısterıum hoc quod-quoque dicheistis
(verb. a-vobıs-doctum-est) vel verbo vel lıbro P epıstola) (—+ hoc AB)
nOostro 16 Ipse autem Dominus nOoster lesus Chrıistus, et Deus et, Pater nNOoSter,
quı1 perduexıt Il amavıt) 11OS et commodarvıt nobıs consolatıonem aeternam
et SPEM bonam oratıa 1113, 17 consoletur (ad-consolandum AB) corda vestra
et, perfirmet O confiırmet) (ad-perfirmandum AB) ÖS (om VOS AB) Oomnı
verbo et bonol1 (omnı ONO et verbo AB)

3,1 Abhinc, Iratres, oTate propter NOS, ut verbum ( + iıllud A B) De1 Currat
et glorıficetur, sicut 291 et !) ad < versus > VOS, et ut effug1amus
< ex >ı1inordinatis (nefarı1s AB) et ımprobis hommı1bus, qula NO  S omnıum
est fıdes FKıdelıs autem est Dominus, Qqu1 firmos facıet VOS et VOS+ Z DEL Z
custodıiet ( <per>custodiet VOS A B) E a) malo. Speramus autem (om
autem AB) iın-Domino propter VOS, quı1a quod (—+ ese) (—+ 09 AB) mandamus
vobıje12 (vobıs-mandamus AB) et (om et AB) facıt1s-quoque (om QUOQUE AB)
et, facıet1s-quoque. Dominus autem dırıgat corda vVvestra in-carıtate De] et
in-patientia Christi1. Mandamus (Mando A B) vobıs, fratres, nomıne Domini
nostr1 (om nostr1 AB) lesu OChrıist1 selungere (serungıte A B) VOS P ab)

vıyrant SYP.: propter hoc (om et!) SYP ad-vitam S SYP
1In-omni verbo et Ia D' ONO., vobis S
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Omn1ı (—+ AB) 1lo Iratre, qu1 inordinate ambulat, et NO secundum
magısterıum ıllud, Qquo (—+ 90 AB) didıeistis I a,) nobıs. uıa (om ula
AB) VOS (Vos AB) scıtıs, quomodo ( + v94) dıgnum-est imıtarı NOS, qu1a
nıhıl nefarıum feceımus inter VO  N Kt (om Et AB) 1EC adhuec rTustra (om
Tustra AB) a,0) alıquo Tustra AB) manducavımus, sed (UM-

molestiäa et eCuUuM-aerumna nocte et dıe operabamur (operamur AB), ut
nemınem vobıs gTav(ar)emus. Non tamen qul1a (om qul1a AB) habemus
potestatem, sed ut nosmet1ıpsos ut-notam tradamus voDbıs, us imıtemiını
NO L Kit qula (om quı1a AB) quando (—+ 4M4) fü1 apud VOS, hoc ( + VE)
mandabam (mandabamus AB) vobıs, quon1am (om quon1am AB) s1-1g1tur
alıquıs . QuU1S) NO  S vult OPUS I! operarlı), n neC) (+ adhuc),
manducet. 4 ula audımus15 propter alıquos H quosdam), quı se-vertunt
P ambulant) inter VOS inordinate, nıhıl Operantur, sed passım-ınutilıter-
agun 19 Talıbus (verb. hu1usmodi) 1g1tur (om 1g1ıtur AB) ıllıs mandamus
et OTamus PECI Dominum Nnostrum (om nostrum A.B) lesum Chrıistum,
ut cum-mente-placıda (cum-quıete AB) aborent et SUuUuM mandu-
cent 13 Vos autem, fratres, vos-taedeat bonum E bene-) facere. 14
Kit (om et AB) s1-1g1tur alıquıs . QU1S) 1910}  m oboedit (oboediet AB) verbo
NOSTTO lıbrö höec PEn epıstola hac), ıllum vobıs-notate et, Vvos-commıiısceatis
cum 1Lllo, ut confundatur (verb. In-suspiclonem-adducatur). 15 Kt
sıcut inımıcum adnumeretis ılLlum (sıcut INIM1CUS vobıis-adnumeretur Jle
AB), sed docetel6 sıcut Tatrem. 16 Ipse autem Deus pPacıs commodet vobıs

SCH DE omn1ı (+ VE) ota i OMNI1 MOdo) ; Dominus OU vobıs Omn1-
bus ! 17 Salutatio (verb. interrogat1o) INeca INanıu (manu nNea A B) Paul,
quod est sıgnum ver prodıg1um) 1In-omnı lıbro E epıstola), hoc-modo
Il ıta) <trans>scr1ps]1 : 18 Grat]ja Domin1 nostr1 lesu Christ: OCUuU vobıs
omnıbus. Amen amın (amen AB)

VOS SYP vgl S ut 108 imıtemiın]. audimus SYP vgl SYP et sıtıs
onentes,



Ephräms ede eıne phılosophısche Schriuft
des Bardaıisan

Übersetzt und erklärt VO  a

Edmund eck

Kınleitung
In der Kınleitung dem Aufsatz ber Kphräms Brıef Hypatıos wurde

ausführlich VOINN der handschrıftlichen Grundlage VON Einhravm’s Prose
Refutatvons of Manı, Aarcıon and Bardaısan gesprochen, deren erster Teıl
1919% (London) VOon Mıtchell un! deren zweıter 'Teıl 1921 VO  a

Bevan un Burkıtt herausgegeben wurde. Ks ist. der 1LUFr schlecht getilgte
ursprüngliche Text der Palımpsesthandschrift Br d 14 623 Dabeı
wurde hervorgehoben, daß dıe fünf Reden des ersten Teıls dadurch a ls eıiIn
geschlossenes e1gnes Werk gekennzeichnet sınd, daß 1E nacheinander akrtTo-
stichısch mıt den Buchstaben des Namens Kphräm begınnen. Da 1U  - dıe
eETSTE ede sıch ach Korm un Inhalt als genumn ephrämisch erwlıesen hat,
ist wohl eın Zweıfel mehr möglıch, daß auch dıe übrıgen akrostichisch
sıch anreıhenden Reden echt sınd und schon 1ın diıeser OoOTM un Keıhenfolge
VO Kphräm qelber publızıert worden SINd. Der Schreıber des ursprünglıchen
Textes VO  a Br hat offensıchthlıch d1eses Werk, WwWI1e ıhm vorlag,
abgeschriıeben.

Anders ist 1eTr dıe Lage 1m zweıten Teıl, dessen eTrsStEe ede 1m Folgenden
übersetzt und erklärt werden SO S1e führt den äıtel Kede, verfaßt VO  }

Mar Afrem, dem Selıgen, dıe KRede, genannt »des Domnos«, gesprochen
VO  a} Bardaısan dıe Schule Platons. Am Schluß he1ißt 1LUFr Knde der
ede Bardaılsan. ID folgt eıne zweıte KRede., DahZ HTz eingeführt
mıt Lüb d-Iugbal yulmäne (ferner dıe Irrlehren), wobel, W1€e der Schluß-
vermerk zeıgt, eın memrTä Kede erganzen ist (Slem mMmemrTÄ d-Lugbal yul-
DANE).

Das anschließende drıtte Werk ıst, betitelt »Rede Markıon« mıt
einem entsprechenden »Knde der ede Markıon« Schluß. Die
viıerte Schrift ist damıt aufs engste verbunden durch dıe Überschrift :
» Kerner noch) eıne ede SCOCH Markıon« un durch den Schlußvermerk,
der nıt dem der drıtten ede gleichlautet.



Kıne philosophische Schrift des Bardaısan

Der Titel der unften ede WaTrTe sich nıcht auffällg, nämlıich : ede
Bardalsan. och das unerwartet Neue hegt 1eT 1n der Form. JTle

bısherıgen Reden ın un I1 reine Prosareden. Nun ist bekannt,
daß dıe meısten »Reden« (memrEe) Kphräms mıt dem Inhalt VO  w Predigten
1M sıebensilbıgen Metrum abgefaßt sInd. Und dıe einNz1ge Predigt, dıe 1eT
1n Prosa erscheınt, der VO  z MIT 1m HEL herausgegebene Sermo de
Domaino Nostro, ist 1n eiıner Sprache abgefaßt, dıe dem kunstvollen Stil der
rhythmıschen Reden 1n nıchts nachsteht un den wen1ger gepflegten Stil
des Briefes (der Kede) Hypatıos Kleganz weıt übertrıifft. Die ber-
raschung ber den sıebensılbıgen Rhythmus der unften ede VONN Prose
Refutations 11 wırd 1U  en och gesteigert durch eınen weıteren Umstand.
Während nämlıich ın en übrıgen sıebensilbıgen Sermones dıe and-
schrıften keiıne Zeilengruppen bıeten un solche auch nıcht UTrC den Inhalt
nahegelegt werden, ghliedert 1er dıe Handschrift 1ın Absätze Von zumeılst
acht rhythmischen Eınheıten, das sınd 1eT Langzeılen VO  S Sılben,
eıne Gliederung, der auch der Inhalt entsprechen scheıint. eht das
wıirklıch auf Kphräm zurück ® Die Zweıfel verstärken sıch durch den anschlhe-
Benden rätselhaften sechsten Sermo, der, W1e sıch zeıgen WITd, mıt dem
vorangehenden ın Verbindung steht

Hıer fällt zunächst schon 11n Yıtel auf, daß Kphräm NeuUu genannt WITd :
ede des Mar Afrem ber dıe Jungfräulchkeıit. Dann das vo. isoherte
Thema HKerner die auch 1eT VO  a der Handschrıft gebotene Ghederung ın
Abschnıtte ungefähr VO  S der ({r6ße der Abschnıiıtte 1MmM vorangehenden Sermo,
aber ohne klaren metriıschen Bau ! Das Überraschendste aber ist, daß
dieser Sermo de vırgınıtate nıchts anderes ist a ls e1ne Umformung der TEL
ersten Hymnen de virgınıtate In Prosa. Dazu habe ich schon 1MmM Vorwort

meıner Ausgabe der Hymnen de Virginitate vol 223 /Syr. 94, 11-VI
Stellung und zeıgen versucht, daß dıe Hymnen das Ursprüng-
lıche sınd un der Sermo elıne nachträgliche Abänderung darstellt
111a VO 1eT AaA US auf den vorangehenden Sermo zurück, drängt sıch der
Verdacht aur, daß dort eın ursprünglicher Prosasermo 1n eınen rhythmischen
uUumMS6cSOSSCH wurde.

Nun gehören dıie beıden rätselhaften Sermones offenbar auch iüber-
lieferungsgeschichtlich e1INeT eıgnen Iınıe Denn dıe Sammlung asketisch-
monastısch-theologıischer Schrıiften, dıe der Möncnh Aaron 1MmM achten Jahr-
hundert ach JTılgung des ursprünglıchen LTextes VO  S Br a
darüber schrıeb, enthält auch TEL Stücke, dıe Kphräm zugeschrıeben werden,
un ZWaTlT als Nr (be1 Wright) den ohl sıcher unechten Brıef ad MONTLANOS
und dann, 12l STauUnNT, als Nr un zunächst Auszüge AUS em Schlußteil
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VO  u Prose Eef 1%: AUS unseTeNM metrischen Sermo Bardaısan
un daran anschlıießend, in der Reıhenfolge VO  S Prose Ref. L1, den
SahNZeh Sermo de vırgınılate, a 180 Texte, dıe der Mönch, wohl sicher ohne

bemerkt haben, mıt dem übrıgen ursprünglichen Text SEINES
Kodex getilgt hatte

Man sıeht, Prose Refutations I1 ist 1m Gegensatz Prose Ref. alles
andere als eıne geschlossene Kınheıt, dıe INan mıt ruhıgem (A+ewı1ssen.unmıttel-
bar Kphräm selber zuschreıben könnte. Sermo füntf und sechs sınd ohl
1LUTr Bearbeıtungen ephrämischer Texte FKür dıe übrıgen Stücke gelten diıese
Bedenken nıcht Zu der Frage der Kechtheit der ersten Kede, diıe iıch Jetzt
übersetzen und erklären wıll, werde ich abschließend Stellung nehmen.

Abkürzungen In den Anmerkungen : Zu U N1sS, Ade eccl., HdFF, Nat./Eprph., Ov., Parad.,
Virg., SdF, un! Ta Bostr. (gT) a (SyT) vgl bereıits Oriens Ohrist. 58, Dazu kommen
Neu de CTUGOG:. ymnen de CruCLfixiOoNe in Paschahymnen, CSCO vol 248 /Syr 108 SD  >
Sermo dAe Domino ostro, CSCO, vol 270 /Syr 116 Darat Leloir, Sarnt Ernhrem commentaırre
de l’evangıle concordant, exte 8SYrLaAque (Dublin Sextus Kmpiricus, Hypnotyposers und
adversus mathematıcos wird erster Stelle nach Seiten- e Zeilenzahl der Ausgabe VO  - Bekker,
und ebenso Diogenes Laertius, Vıtae (lıb. VUIL, 2ia ZeNONLS) nach Seiten- Zeilenzahl der Aus-
gabe VO.  - Clobet zıtiert. Zeller steht. für Zeller, 7Dhie Philosophie der Griechen, 11L Teıil, bt.
vıerte Auflage).

REDE, VERFAßT VON MAR M, DEM SELIGEN,
KDE, GENANNT »des DOMNOS$«,

DIE BARDAISAN DIE PLATONIKER
HAT

Erster erl

Lob des Maßhaltens. ( ,1'2‚  )1

Wısse, meın Gehebter, daß eSs uUunNns ziemt, be1l allem das Maß? VO  S allem
kennen. Denn In dieser Krkenntnis findet sıch Jeder Nutzen, Ww1e AUS Prahlereı
jeder Schaden entsteht.3 Wenn WIT nämlıch verstehen, mıt Maß alles
heranzugehen, annn gıbt nıchts, das uUuns schaden würde. Denn selbst dıe

Die Abschnitte 1111 bereiten die Kritik Bardaisan VOT, cdie In IV-VI erscheint.
» SyT mSuhtd ; vgl sprachlich und sachlich Hd 5,1; de eccl. O, 28,17

(Jjenau uch Hd 23,5 Subhärd (wıe hier)26  Beck  von Prose Ref. II, 5 d.h. aus unserem metrischen Sermo gegen Bardaisan  und daran anschließend, genau in der Reihenfolge von Prose Ref. II, den  ganzen Sermo de virginitate, also Texte, die der Mönch, wohl sicher ohne  es bemerkt zu haben, zuvor mit dem übrigen ursprünglichen Text seines  Kodex getilgt hatte !  Man sieht, Prose Refutations II ist im Gegensatz zu Prose Ref. I alles  andere als eine geschlossene Einheit, die man mit ruhigem Gewissen.unmittel-  bar Ephräm selber zuschreiben könnte. Sermo fünf und sechs sind wohl  nur Bearbeitungen ephrämischer Texte. Für die übrigen Stücke gelten diese  Bedenken nicht. Zu der Frage der Echtheit der ersten Rede, die ich jetzt  übersetzen und erklären will, werde ich abschließend Stellung nehmen.  Abkürzungen in den Anmerkungen : Zu CH, CNis, de eccl., HdF, Nat./Epiph., Ov., Parad.,  Virg., SdF, und Tit. Bostr. (gr) u. (syr) vgl. bereits Oriens Christ. B. 58, S. 76. Dazu kommen  neu : de cruc. = Hymnen de crucifixione in Paschahymnen, CSCO vol. 248/Syr. 108. SDN =  Sermo de Domino Nostro, CSCO, vol. 270/Syr. 116. Diat. = L. Leloir, Saint Ephrem commentaire  de V’&vangile concordant, texte syriaque (Dublin 1963). Sextus Empiricus, Hypotyposeis und  adversus mathematicos wird an erster Stelle nach Seiten- u. Zeilenzahl der Ausgabe von Bekker,  und ebenso Diogenes Laertius, Vitae (lib. VII, vita Zenonis) nach Seiten- u. Zeilenzahl der Aus-  gabe von Cobet zitiert. Zeller steht für : E. Zeller, Die Philosophie der Griechen, IIL. Teil, 1. Abt,.  (vierte Auflage).  REDE, VERFAßT VON MAR AFREM, DEM SELIGEN,  GEGEN EINE REDE, GENANNT »des DOMNOS«,  DIE BARDAISAN GEGEN DIE PLATONIKER  GEHALTEN HAT  Erster Teil  Lob des Maßhaltens. (1,1-2,14)!  Wisse, mein Geliebter, daß es uns ziemt, bei allem das Maß? von allem zu  kennen. Denn in dieser Erkenntnis findet sich jeder Nutzen, wie aus Prahlerei  jeder Schaden entsteht.? Wenn wir nämlich es verstehen, mit Maß an alles  heranzugehen, dann gibt es nichts, das uns schaden würde. Denn selbst die  1 Die Abschnitte I-III bereiten die Kritik an Bardaisan vor, die in IV-VI erscheint.  2 Syr: m&uhtd; vgl. sprachlich und sachlich HdF 5,1; 47,9; de eccl. 15,3; Ov. 28,17.  3 Genau so auch HdF 23,5 : $ubhärd (wie hier) ... kulleh husränd (hier das synonyme sugfänd).kulleh husränd (hier das SYNONYME sugfänd).
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Dinge, dıe Schaden zufügen, können uns nıcht schaden, oft WIT unNns mıt
Maß daran machen. Damıt du 1U  - erkennst, W1e groß der Dieg des rechten
Maßes ıst, sıeh HUTL, daß uns nırgendwo besiegt werden Läßt Denn auch
e1ım Feuer, obwohl (von Natur aus) schadet, ersteht für uUunS AUuSsS seinem
Schaden Nutzen, Körper sıch ıhm mıt Maß nähern4. Und
(umgekehrt), WeNl Hungrige ohne Maß Spelse genießen?, ersteht ıhnen AUuS

der (be)lebenden (Kraft)® der Spelise der Tod ber das rechte Maß, das
für dıe, dıe Schaden erleıden können, AUS Dingen, dıe schaden, Nutzen her-
vorgehen läßt” © —“

ı4A

Maß auf dem (+ebiet des Wiıssens; dıe (Arenzen für einen Nıchtfachmann.
(2,  ‚6)

Denn W1e schwere Lasten dıe Schwäche lehren, eıne Bürde abzulehnen,
dıe 1E nıcht tragen kann8, ebenso sollte auch eın nıcht zuständıger (ze1st?
eıine Untersuchung aufgeben, dıe lösen nıcht imstande ist. Kıs hat
(Ja immer schon) Menschen gegeben, dıe, zuständıg auf ırgendeinem Gebiet,
sıch darauf einheßen, auf Gebijeten ertappt werden, 1n denen S1e nıcht
Hause Denn iıhre Verwegenheıt heß S1e glauben, weıl S1e eın (Jeblet
beherrschten, WaTrTe das ebenso auf allen übrıgen der FKall Nun wırd eın
Handwerker?, der sıch einem Handwerk bekennt, das cht gelernt
hat, dessen überführt, sobald sıch eine Arbeıt dieses Handwerks?®
heranmacht. Wenn aber schon das Handwerk imstande ist, den iüber-
führen, der selıne Ausübung nıcht versteht, ann fehlt auch (sıcher) der
Forschung nıcht dıe Kraft, daß auch S1e schweigend den Unwıssenden über-
führe, der Ww1]1e en Wıssender S1e herantreten wıll

Vgl den analogen 'a ]] VO  - onne und Auge iın SDN, 24,14 die Sonne ist; ba-msuhta
m’ addränd d-"ayne  ® (hier "udränd) wa-d-lä msSuhtä makkyända (wıe hier)

) Vgl SdH 2,127 und Sermones 1,1,5
Zu dieser Bedeutung VO:  w hayyuütd vgl Pr. Ref. I, 18 (die Saaten schöpfen hayyüta AUuSs

der Krde) ; vgl ZU Übermaß belebender Wirkung Hd 28,2 der Weıin chadet ungemischt
b-hayyüteh.

Das T’hema VO Maß wird noch einma| kurz aufgegriffen 1mM zweıten Teıl, Abschn. „ B @GE
Vgl In ganz ahnlıchem Zusammenhang das gleiche ıld In 0On 42,18{f£.
Zu tar’itda hedyöttd und ummänd, ummMmÄänutd 1n der weıten Bedeutung des gr techne,

technıtes (der Begriff WIT:! 1M 'eıl ıne große Rolle spielen) und ihren Arbeiten, Werken (“bade)
heißt Hd} &G diese Werke selen leicht für »den Wissenden«, ber schwier1ıg (unmöglıch)
für den Nıchtfachmann (hedyötä zdrOtes).
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111

DiIie Bescheıidenheıt der Weısen un dıe chrıistliche Demut Der Stolz Die
sıegTeiche Macht der Ehrhechkeıit. ( 27_69  )

Weıise, vollkommene un gerechte!®, machten sıch (SOgAaT) auch 1ın dem
kleın, Was S1e wußten, W1e Unwıssende SEe1N. Sıe wollten aber damıt
nıcht iıhr Wıssen verheren, (sıe wollten) vielmehr, daß sıch dıe Fülle11 auf
G1E herabneıge, ıindem S1e sıch selbest bedürftig machten, jene FYülle, dıe jeden
Mangel hbe]l unNns ausfüllen annn Wenn also Gerechte, dıe 1ssen besaßen,
sıch nıcht (dessen) rühmten, W1e sollen ann WIT Sünder uUunNns brüsten mıt
Dıingen, dıe WIT nıcht wıssen ! Denn Wer demütıg als Lernender hınzutrıitt!2,
dessen Demut beugt sıch unter (das Gesetz) der Schwachheıt, bekennen,
daß unwıssend ist Wer aber W1e e1INn Wıssender mıt Stolz kommt, der
hat sıch ber das Maßı?z erhoben, weıl der Stolz nıcht versteht, sıch dem
Maß unterzuordnen. Denn WeNnNn der Stolz sıch dareın schicken würde,
unter dem Maß stehen, ann WATEe auch nıcht mehr Stolz Denn Stolz
ann 1Ur Stolz se1N, Wenn sıch überhebt Nıemand wırd
getadelt, Warum eLWAaSs nıcht WI1SSEe, Was nıcht w1ıssen konnte. Behauptet

a‚ber »ıch weıß CS«, und INnan weıß VON ıhm, daß nıcht Ww1ssen kann,28  Beck  II  Die Bescheidenheit der Weisen und die christliche Demut. Der Stolz. Die  siegreiche Macht der Ehrlichkeit. (3,7-6,40)  Weise, vollkommene und gerechte!®, machten sich (sogar) auch in dem  klein, was sie wußten, um wie Unwissende zu sein. Sie wollten aber damit  nicht ihr Wissen verlieren, (sie wollten) vielmehr, daß sich die Fülle!1 auf  sie herabneige, indem sie sich selbst bedürftig machten, jene Fülle, die jeden  Mangel bei uns ausfüllen kann. Wenn also Gerechte, die Wissen besaßen,  sich nicht (dessen) rühmten, wie sollen dann wir Sünder uns brüsten mit  Dingen, die wir nicht wissen ! Denn wer demütig als Lernender hinzutritt!?,  dessen Demut beugt sich unter (das Gesetz) der Schwachheit, um zu bekennen,  daß er unwissend ist. Wer aber wie ein Wissender mit Stolz kommt, der  hat sich über das Maß!? erhoben, weil der Stolz es nicht versteht, sich dem  Maß unterzuordnen. Denn wenn der Stolz sich darein schicken würde,  unter dem Maß zu stehen, dann wäre er auch nicht (mehr) Stolz. Denn Stolz  kann nur Stolz sein, wenn er sich überhebt  ı13 Niemand wird  getadelt, warum er etwas nicht wisse, was er nicht wissen konnte. Behauptet  er aber : »ich weiß eset, und man weiß von ihm, daß er es nicht wissen kann,  .... (dann ist das Stolz), weil er sich nicht demütigen wollte  $ 07000 00 0, 07P 80R RE SEA RO B  14 Das aber, was ich erwähnt habe, findet  sich bei großen Wissenden!®, daß einer gesteht: ich weiß (es) nicht. Das  ist in der Tat ihr großes Wissen, daß sie, wenn sie eine Sache nicht wissen,  ihre Unwissenheit eingestehen. Dieses Wissen fürwahr kann das Nichtwissen  10 Das Beispiel ist hier an der ersten Stelle zu christlich gefärbt, um ein klarer Hinweis auf  Sokrates zu sein. An der zweiten Stelle, wo man bei »den großen Wissenden« an Philosophen  denken kann, bleibt der Ausspruch zu unklar. Vgl. die sokratische Paradoxie im Brief an  Hypatios, Abschn. XVI u. XXX.  2 Syr: malyütd; von Gott ausgesagt in HdF 5,11 u. 26,13; de crucif. 6,14; Virg. 5,1 u.  Diat. S. 40,15.  12 Vgl. HdF 52,11 : »Wer unterwirft sich nicht seinen Lehrern... Und wenn er glaubt, das  Maß (msuhtdä) seiner Lehrer überschritten zu haben...«  13 Der Text von 4,1-4,6 ist zu lückenhaft.  14 Auch der Text von 4,20-6,12 muß übergangen werden. Er enthielt anscheinend Beispiele  u. zwar christliche wie 5,5-8 (der Schöpfer kann von seinen Geschöpfen nicht voll erkannt werden,  und Gleichnisse wie »Feuer ging aus vom Fresser« sind ohne Erklärung nicht zu verstehen).  Wichtig wäre, was daran anschließend von Gleichnissen bei den Griechen gesagt wird; vgl.  Anm. 28,(dann ist das Stolz), weıl sıch nıcht demütıgen wollte
Das aber, Was ich erwähnt habe, fındet

sıch be1l großen Wıssenden!0, daß elNeT gesteht : ich weıß (es) nıcht Das
ist 1ın der Tat iıhr oroßes Wiıssen, daß s1e, Wenn G1 e eıne Sache nıcht W1sSsen,
ıhre Unwıssenheıt eingestehen. Dıieses 1ssen urwahr kann das Nıchtwıssen

Das Beıspiel ist, hiler der ersten Stelle christlich gefärbt, eın klarer 1n wels auf
Nokrates Se1IN. An der zweıten Stelle, 1I1a.  - bei »den großen Wissenden« Philosophen
denken kann, bleibt der Ausspruch unklar. Vgl die sokratische Paradoxıie 1m Brief
Hypatios, Abschn. SQ V4] un LE GE

11 Syr malyuta ; AF{  wn ott ausgesagt 1n Hd , 11 Ü 26,13:;: de CruCHf. 6,14; Vırg. 5,1 .7

2at. 40,15
19 Vgl Hd 52,11 » Wer unterwirft sich nicht. seinen Lehrern... Und WE glaubt, das

Maß (msSuhtd) seliner Lehrer überschritten haben  «
Der ext VO.  - 4,1-4,6 ist, lückenhaft.
uch der ext VO  > 4,20-6,12 muß übergangen werden. Kr enthielt anscheinend Beıspiele

U ZWar christliche WI1Ie 5,5-8 (der Schöpfer kann VO  - selinen Geschöpfen nıicht:. voll Tkannt, werden,
und Gleichnisse WwI1ıe » FKeuer ging AUS VO Fresser« sind hne Erklärung nicht ZU verstehen).
Wichtig ware, Was daran anschließend VO  e GHeichnissen bel den Griechen gesagt WIT'  $ vgl
Anm Z
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anklagen; enn das Nichtwıssen ann nıcht sıch selber anklagen. Wenn
nämlich einer das bekennt, WAS weıß, un: andrerseıts auch das, W AS

nıcht weıß, annn gehört 1 Punkt des 1ssens der Sieg ıhm 15 Denn ın beıden
Fällen sprach dıe Wahrheıt; und weıl dabeı 1ın keinem HKall gelogen hat,
ist se1ıne Wahrheıt sıegrTeich : S1e hat und die Lüge besiegt un
den Siegeskranz erhalten

Bardaısan hat 1TT19 das stoische ema VO  a den somata und asomata fÜr
eın platonisches gehalten. 6,41-7,20)

Du weıßt 1U aber, daß ın der Schrift Dämmnos heißt Die Platonıker16
»es g1bt somata und asomata«ı”, das heißt KÖrper un Unkörper-

lıches Dıiese Hragen!? aber siınd nıcht Hragen der Platonıiker, auch WEeNlnN A1e

Vgl Brief Hypatıos, Abschn. XN (Or Ohrast. 5 9 91)
Ephr Sagı hier, wıe uch SonNnst gewöhnlich Ad-bet Platön, DLULT.: Begınn VO. trıtt neben

Stoyqe eın Platön (1)qE
17 Diesen SanzZz und Sal stoischen Satz übernımmt 17 folgenden Abschnitt Ephräm und

schreıibt hn, Ww1e Bardaisan, den Platonikern Zı mıiıt anderen W orten, macht zunächst den

gleichen FKehler Ww1e Bardaılsan. Die Platoniker der mittleren Albıinos) und der Schule

(Plotin) kennen Z WarLr Clie stoischen Terminı SOMa U. AsOoMaton Un verwenden S1e. So ist be1i

Albınos, H1isagöge (vgl Anm 19) 165 ott AsOoMAaton und die Seele MSOMAlos WUSUL ,  )’
ahnlıch VO.  - der Seele Plotin, ‚ber schon mıiıt charakteristischen Zusätzen, indem ın Knnn

I’ Y VO  - ihr heißt Dante MSOMALOS kar kar hole A hen und noch klarer In Hnn 1
I 9 heE tES DSYChES USUCN SOMa uüden estr Les NOELES DAYSCÖS kar Les Fheıas MOLTAS estin. ber In

der Einteilung des Seienden, die Ja 1M Ausgangszitat geht, gehen beide, Albinos und

Plotin, VO der platonischen Teilung In nOoeta und arıstheta A UuS., So Albinos ıIn Hıisagöge
Arttos (ho l0g08) ho MEn ner noeta h0 de Dert nristheta. Und Plotin bringt ın Hnn VL I! 2‚
1n der Frage, ob chie zehn Kategoriıen homorÖ8s te FO1S noetors e t028S nisthetors se]en TST nach
dieser platonischen Gliederung und nach ihrer Wiederholung In dem Satz, daß cdie USUL nicht
hen enr te LEesS NOELES enr fe Les arısthetes kornon Se1N kann, 1ın der weıteren Behauptung nach einer

dritten Wiederholung der platonischen cdie stoische Einteilung, indem 61° sagt allo bn estar DTO
tes NOELES kar DTO LesS arsthetes hO ute sSOomMmda ube AsSsOoMAaton LE, estar Gr LO SOMa AsoMAaAton

LO ASsSOMALON SOMA, W! w1ıe 119  - sieht, Plotin che stoische Terminologie übernimmt, eın Sal
unstoisches Problem Z11. Ausdruck bringen. Daß die Formulierung Bardaisans Un Kphräms
toiısch ist, kann Serxt Kmp DZ1.1 (aedv. math X, 218) zeıgen : yclıe stoischen Philosophen

Lon tınoan MEN PUNAT SOMAla de Asomata (ebenso 590,1), wobel Ea tind für ntia

eintrat, weiıl En ONa für che Stoiker streng gl 1U SOMAala sSeın konnten. Vgl uch

Plotin, Knnn V 9 I’
SyT (t. Die Grundbedeutung »Krage« SE sich 1MmM philosophischen Bereich

quaest1o disputata un cdieses u Ald ’} 1ın der SYLI. Übersetzung VO  S Kusebios hıst. eccl.
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1ın Schrıften Von Platonıkern geschrıeben Ks Fragen der Stolker,
dıe Albınos 1n Se1INeTr Schrift mıt dem JTıtel » Über dıe Nıchtkörper«!? (voran)
stellte entsprechend einer ewohnheit be]l W eısen un Phılosophen, dıe ın
ıhren Schriften Zzuerst dıe Fragen iıhrer Fachgenossen bringen und ann sıch
mıt ıhren Auseinandersetzungen die Fragen der Leute erheben, dıe
ıhrer Schule?20 nıcht angehören.

Kphräm gıbt berichtigend dıe Anschauung der Platoniker und der Stoiker
1ın diesem Punkt (:1'4)

In den Schriften der Stoiker un der Platoniker aber WaT das (dıe Lage)
Die Platoniker »es gıbt somata und AsOoMAata « un dıe Stoiker hın-
wıeder das gleiche??, Sıe stiımmten21 aber nıcht 1m Sınn23 übereıin
für das STI. nroblema e1Nn. Aus Ephräm selber kann INa  - auf Hd 31:23 verweısen, neben
"uqqgäbeh (Erforschung Gottes) eIN Su””älch steht; ebenso ın Hd 61,8 In de ecel. vs1 hat 113  5
die Verbindung Su ”” äle wadräsda (disputatio). Ich behalte »Frage« bei, zumal das Thema VO.  -
den aAsomaltla neben den somata. uch nnerhalb der Stoa eın »gewaltiger und endloser Kampf«
(molle kar aneNYLOS drıamache, Sext, Kmp 635,1 WäarLr.

Der SYT. ext hat al qusmä ( gusme) hne das adjektivierende d-(lä gusmä |/gsom).
Griech. ist ohl DEr tön AsOoMatlon anzusetzen. Kür eINn solches Werk des Albinos ist das der
einzige Beleg. Sachlich ist nach dem In Anm. Gesagten durchaus möglıch Uun:! Was Ephr.
anschließend bemerkt, ist J@ uch völlig zutreffend. Ks E1 dazu noch angeführt, daß Albınos
In der Schrift : e1SAGÖgE C448 LUS Platönos dralogus, (Teubner, Platonausgabe VO  - Hermann, VIL,
147-189, ıe Jetzt allgemein dem Albinos zugeschrieben wird) wI]ıe oben, Anm. ; schon erwähnt
wurde, auf 154 platonisch VO  w den noela Uun:| aıstheta ausgeht und TST später, WwIie Plotin, bei
der Erörterung des arıstolischen Begriffs der Hyle, der uch VO. den Stoikern übernommen
wurde, Cie stoischen 'erminı verwendet, Wenn SagT, die Hyle ute SOM 042e ute aAsomaton
dynamer de SOMa 163,6) Ferner ist; nach ihm . ott ASsOMAaLosS, weil SOMa AaAUuSs hyle und erdos sıch
zusammensetzt, ott ber haplüs ist höste AsOoMatos e4rEe ho Eheos, die Lehre der Stoiker !

SyT qyämÄä, das Wort, das beı Kophr. sehr oft den und der ehelos lebenden Asketen
bezeichnet.

Ich behalte das auffällige Periekt, (hwät, hwaw) bel, wage ber NIC. PTressen. Die
übrıgen Aussagen werden präsentisch gegeben.

Daß das 1Ur für dıe Stoiker gilt, wurde schon ın Anm. gezeigt. Wie verbreitet diese
stoische Seinseinteilung uch noch ZULTF eıit Ephräms War, ze1g 'Titus VO.  - Bostra In se1iner
Schrift die Manichäer, I, D3L (SYT. 20,27{ff£.) gut toiısch heißt, daß der erste
ySchnitt« ( DrOte Lome des Seienden (tEs USLAS } LO MEen AdOTaAlon hös AsOMAbloNn, tO de horaton hOÖ8
SOMa sel, syrisch S>|  a hü medem d-LIa methze a(yYy d-Lä g8s0OM w-1l medem d-methze a(Yy d-gusmä
(h)U Wie 1I1Nnan sieht, der Übersetzer stimmt mıt selner Verwendung VO!  - QUST für SOMa un!
d-La qusmä ( gsom) für AsOoMmMaton mit Ephräm überein.

SyT b-re yänd. Zu der hier gegebenen Sonderbedeutung vgl de ecel. 44,4 »clie wel 'Testa-
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WwW1e S1e ın Worten übereinstimmten21. Denn dıe Platonıker Körper
und Nıchtkörper exıstjıeren physısch un substanzıell24. Die Stoiker aber

HE Was physisch und substanzıell exıstiert 2 ist eın Körper.

mente, deren re‘yänd (Sıinn) 1Ur einer ist«, In IDat 104,6 erscheint daneben das sonst VONMN

Ephr. oft. verwendete Synonym haylaä v1sS yversteh den Sinn (re’yänd) der orte und schau
autf die (Bedeutungs)kraft, die 1ın ihnen verborgen ist I«

Zunächst ıst VO.  S vornherein klar, daß falsch Se1n muß, WEe. hier die Platoniker den
arstheta und noela den gleichen Seinsgrad zuschreiben. Dazu ommt, daß die Zusätze, mıt denen
für Platoniker und Stoiker dieses eın näher charakterisiert wird, nämlich physisch Un su
stanziell (S ba-kyänd w-ba-gnömd), w1e sich zeigen wird, den stoischen Seinsbegriff umschre!l-
ben. In den einschlägigen griechischen Definitionen fehlen sie, weıt 1C. sehe. So heißt
beı Plutarch zıtıert bei Zeller, hıl (Ariechen ILL, Ta 119, Anm. 2) 1LUFr ONta GAr TWOTUNL E
somata Faldsın (die Stolker). Ferner Plotin, Knnn sOomMata na NL themenonr
kar EÜtOLS MMNMUAN fe en hylen lequsı karı 018 stoicher048 hypobeblesthar kar auten eINAL fen NSLAN.
Hıer kann 1{12  - In dem hypobeblesthar ıne erste Ergänzung sehen, WEeN I1a  - AUuSs Albinos (166,4)
hinzunimmt : DAN SOMa hypokermenon est2. FEine zweıte, sicher stoische, lıegt ın dem VOT, Was

Diog. Laert. (VIL, 150) VO  . den Olkern berichtet : SOM de estrz kat’ AUEUS hE USUL
kar pePerasmMeENE »begrenzt«. Man wird sehen, daß das 1n dem qnOmä der ephrämischen Wendung
des KExistierens ba-kyänd w-ba-gnömä mitausgedrückt ist. In ihr gehören offen bar die beiden
Ausdrücke dem Sinn nach CHS wıe 1n einem Hendiadyoin. Und WenNnn der dritten
Stelle 1Ur mehr der erste (ba-kyänd) erscheint, wird damıt der INn sicher nıcht geändert.
Ich habe bereiıits In meıner Schrift : » Ephräms Reden über den Glauben« (Studıa Anselmıana
XE 8-14) für qnömä die widersprüchlichen Bedeutungen herausgestellt, cdie VO  - konkret
existierendem Kınzelding mıt festem mrıiß bis ZU W esenheıt und abstrakter Wiırklıchkeit
(Dasein) reichen. In der gleichen Schriftft wurde ‚UV! auf 4- cdie äahnliche Weıte des kyänd-
Begriffs dargelegt, WOZU L1LUTr die Korrektur angebracht werden muß, daß auch dem griech.
DhyYSLS die konkrete Bedeutung nicht fremd ist, indem uch hler DhyYseLS einzelne Lebewesen
bezeichnen kann (vgl den Artikel Dhysts VO  > Oöster 1ın ThWN'T). Um 1U cie Bedeutung des
qnömä In UNSeTEIN Zusammenhang festzustellen, braucht 11212a 1Ur beachten, w1e qnömä
1M Folgenden verwendet wIird. Hier heißt VO Raum, der eın ASsSOMAaAloNn ist, 1ın 10,48 layt
lech guSMa wa-qnömd, wofür 1n 11,47 LUr  b layt Ich qusmä steht. Dem körperlosen (Welt)raum
steht; der körperliche Teilraum gegenüber. Für den letzteren hat 112}  S 1n 12,20 S> |  D Ieh qusmä,
für den ersteren ın 13,48 Layt leh qnöMÄ, Iso qgusmä un qnömä sınd vertauschbar ! Bıs jetzt
WarLr VO  = »haben« und nicht VO.  S »SEIN« die ede. och In 14,20 el ın der KForm UNSeTeEer

Definition : (Der Raum) laytaw b-gusmä w-ba-qnömä, wofür anschließend wieder 1Ur (medem
d-laytaw) ba-qnömä steht. Und zuletzt erscheinen qusmäd wa-ınomä unmittelbar als Prädikat,
nämlich In E: VON Länge un Breıte kurzerhand gesagt wird : S1e sind nıicht quS$me
InOMe (sondern AsSOMALA 1le diese Wendungen greifen offensichtlich auf Definıtion
zurück. Miıt anderen Worten qnömä ıst. hıer gleichbedeutend mi1t QUS Uun! gusmär qAie
Stelle des kyänd, wWas durchaus möglich ist. Die Definıtion ıst. stolsch un praktisch ıne T'auto-
logie alles Was körperlich ist, ist er das einz1ge, wahre, volle e1ın.

An der festgestellten wesentlichen Gleicheit VOoO  w kyand und qnömä andert nichts ein kleiner
Unterschied, der ‚US Pr Ref. I’ 50,45{f1. werden kann. Denn hler wıird gesagt, daß
die onne qnömä und damıiıt hudrä hat, das und der Sonnenscheibe, und daß deswegen
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Nıchtkörper NeNnNell S1e das, Was physısch nıcht exıstliert, ohl aber geistig
wahrgenommen wı1ırd25.

VI

Der lächerliche Irrtum des Bardaılsan. 7,45-8,14)

Lächerlich machte sıch selber bel Aramäern und Griechen der Phiılosoph
der Aramäer, nıcht 1LUF alleın deswegen, weıl dıe Lehre Platons nıcht
vortragen, sondern S1e überhaupt nıcht verstehen konnte. So Lat 1n se1lner
Lajenhaftigkeıit Platon eıllends Unrecht mıt Fragen NO  S anderen, während
doch Platon eınen großen Kampf führte diıese KFragen, Oln denen
Bardaısan glaubte, waren Hragen Platons Q

das Auge S1e umfassen (umgrenzen) kann (sayyek). Das VON ihr ausstrahlende Licht aber, das,
wı1ıe 7ı ergänzen ıst, uch Geschö ıst, SVI britä der kyand (zu se1lnNner Körperlichkeit vgl hier
1M zweıten 'e1l S4 218); hat nıcht sakd wa-QnOmMda. Das gleiche gilt VO.  - F'lamme (als qnömd)
und Licht des Feuers, VO  - Blüte und Duft, der kein gnömd Asıra hat.

Nun noch eın Wort der Übersetzung des qnömäd mıiıt Substanz (substanziell), Was auf die
körperliche Substanz einzuengen ist. Die griech. Kntsprechung ware ın hynostasis suchen,
nıcht. dem später VO  - Plotin her bei den T’heologen ausgebildeten Terminus, sondern In
dem hypnostasıs der vorangehenden Periode, für dıe Sextus Emp stehen kann, be]l dem’das Wort
L1UTE Iın Verbindung mıiıt echein erscheint un mıft dem erb hyphystasthar identisch ist, womıt
allerdings uch dıe reale Kxıstenz VO  - ASsSOMala ausgedrückt wird. Dıie Verbindung dieser hyDoO-
Stasıs miıt qnömd hat INa)}  - 1n der SYI Übersetzung des 1GUS V Bostra. Hier wıird der Satz
skotos kaleitar METL, MEn hypnhestgeke kat’ WSLIAN syrisch mıt hesokd meliqre "ellä Iä LEa
ba-qnömd d’ituta 56,30) wledergegeben, wobei 1ın dem parallelen Satz (skotos) ME kat’ WSUAN
hynarchon (47,27), S d-1ä hw ba-qnömd LAa ,  » W1e INa  - sieht, das einfache qnömd
eintreten kann.

SyT metrges b-re yÄnd. Damıit wird ‚Iso e Kxistenzweise des sto1schen Asomaton
ausgedrückt. Man vgl dazu Sextus Empir. (adv. math VLE, 12 das lekton, e1INn
AaAsOMAalon, VOIL dem noch ausführlich dıe ede Sse1ın wird, bestimmt wırd a,Is uto O Dragma fO
hyDO Les DhONES deluümenon kar hü heEmMeis MNMen antılambanometha eE(1) hemeterä(1)32  Beck  Nichtkörper nennen sie das, was physisch nicht existiert, wohl aber geistig  wahrgenommen wird25,  VI  Der lächerliche Irrtum des Bardaisan. (7,45-8,14)  Lächerlich machte sich selber bei Aramäern und Griechen der Philosoph  der Aramäer, nicht nur allein deswegen, weil er die Lehre Platons nicht  vortragen, sondern sie überhaupt nicht verstehen konnte. So tat er in seiner  Laienhaftigkeit Platon eilends Unrecht mit Fragen von anderen, während  doch Platon einen großen Kampf führte gegen diese Fragen, von denen  Bardaisan glaubte, es wären Fragen Platons ?%.  das Auge sie umfassen (umgrenzen) kann (sayyek). Das von ihr ausstrahlende Licht aber, das,  wie zu ergänzen ist, auch Geschöpf ist, syr : britd oder kyänd (zu seiner Körperlichkeit vgl. hier  im zweiten Teil S. 37,21ff.), hat nicht säkd wa-qnömd. Das gleiche gilt von Flamme (als gnömä)  und Licht des Feuers, von Blüte und Duft, der kein gnömä asirä hat.  Nun noch ein Wort zu der Übersetzung des gnömä mit Substanz (substanziell), was auf die  körperliche Substanz einzuengen ist. Die griech. Entsprechung wäre in hypostasis zu suchen,  nicht in dem später von Plotin her bei den Theologen ausgebildeten Terminus, sondern in  dem hypostasis der vorangehenden Periode, für die Sextus Emp. stehen kann, bei dem’'das Wort  nur in Verbindung mit echein erscheint und so mit dem Verb hyphystasthai identisch ist, womit  allerdings auch die reale Existenz von asömata ausgedrückt wird. Die Verbindung dieser hypo-  stasis mit qnömdä hat man in der syr. Übersetzung des Titus v. Bostra. Hier wird der Satz :  skotos kaleitai men, “ men hyphesteke kat’ üsian (45,13) syrisch mit : he&okd metqre ’elld 14 itaw  ba-qnömä d’itütä (56,30) wiedergegeben, wobei in dem parallelen Satz : (skotos) m& kat’ üsian  hyparchon (47,27), syr : d-lä hwä ba-qnömä itaw (59,21), wie man sieht, das einfache qnömd  eintreten kann.  25 Syr: metrge$ b-re‘yänd. Damit wird also die Existenzweise des stoischen asömaton  ausgedrückt. Man vgl. dazu Sextus Empir. S. 291,13 (adv. math. VIIT, 11), wo das Zekton, ein  asömaton, von dem noch ausführlich die Rede sein wird, bestimmt wird als auto to prägma to  hypo tes phönes delümenon kai hü hemeis men antilambanometha te(i) hemeterä(i) ... dianoiä(i) ;  damit verbinde man Sext. Emp. S. 302,8 : (die Stoiker sagen) lekton de hyparchein to kata logiken  ghantasian hyphistamenon.  26 Von hier ab verschwinden Platon und die Platoniker (man beachte ihre Gleichsetzung !)  völlig aus der Diskussion. Im Folgenden geht es nur mehr um die stoische Lehre von den asömata  und um die (falschen) Abweichungen des Bardaisan von ihr. Der Vorwurf, Bardaisan habe  Platon falsch verstanden und bekämpft, erfährt nicht die geringste Begründung und Erläute-  rung. Man kann nur indirekt schließen, daß Bardaisan die stoischen asömata mit den platoni-  schen ideai verwechselt hat, die z.B. bei Sext. Emp. S. 591,8 (adv. math. XT, 230) nebeneinander-  gestellt und zugleich auseinandergehalten werden, wenn es heißt, die asömata seien entweder  idea tis Platönike oder to para tois Stoikois lekton... Al das berechtigt zu der Annahme : in demdrianotä(4)
damıt verbinde INa  b Sext, Emp 302,8 (dıe Stoiker sagen) lekton Ae hyparchein LO kata logıken
Yhantasıan hyphıstamenon.

Von hler ab verschwınden Platon und dıe Platoniker (man beachte iıhre Gleichsetzung !)
völlig Aus der Diskussion. Im Folgenden geht [1UTL mehr dıie stoische Lehre VO  m den aAsomata
und die (falschen) Abweichungen des Bardaisan VO.  S ihr. Der Vorwurf, Bardaisan habe
Platon falsch verstanden und bekämpft, erfährt nıcht cdıie geringste Begründung un Krläute-
N  * Man kann 1Ur indirekt schließen, daß Bardaisan die sto1schen ASOMALla mıiıt den platoni1-
schen 2dear verwechselt hat, dıe z.B bel Sext. Emp D91,8 (adv. math X E 230) nebeneinander-
geste. und zugleich auseinandergehalten werden, heißt, ıe AsOomMala selen entweder
ıdea 428 Platönıike der LO DATO t018 Sto1kors lekton... All das berechtigt der Annahme In dem
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VII

Eıne ersSte KErwähung der Namen, des Raums, der Zeıt un! der O=
trıischen Größen. (8;  _1‚  )

Dıiese Fragen NnUu W1e daß die Stoiker dıe Dınge Namen gemacht
haben?” und, weıl I1e W1€e 1n einem (+leichnıs?®

un Linıe (10,4) Die Stoi1ker(9.258) un Zeıt un Raum
nannten a 1sO diese Dıinge unkörperlich Ich 111g W1€e un
un

I1I1

Der Raum ist, unkörperlich (10,11:12.18)

Dieser Raum exıstiert 1MmM Namen31 und ın der Bedeutung?!, W1e
iıch gESaAZT habe Denn Se1INEeSs Namens831 wıird mıt der Stimme Aa UuS-

gesprochen un qge1NeT Bedeutung?! wırd 1 (zelst wahrgenommen.

einleitenden Satz » Der Philosoph der Tamäer machte sıich lächerlich be1l Aramäern und (Girle-
chen« ist, die Reihenfolge andern griechische Philosophen mıt guter Kenntnis beider Systeme
haben über die Verwechslung des Bardalisan gespottet, dıe Aramäer, das siınd cC1ie orthodoxen

Syrer VO  - Kdessa, die den Häretiker bekämpften, haben das als willkommene Waffe übernom-
INeN un dabel ein1ge emente des Stolzısmus WwW1€e die Lehre N: den AsOoMAata kennen gelernt
und bis auf die eıt Kphräms weıitertradcıiert.

27 Der Satız bleibt, WEDC. der folgenden Lücke, dunkel. Ich kann 1L1UTr meıne Übersetzung
des SYIL mähe bad(ü) Stöyqe I-sebwäta damıit begründen, daß ın Mheser Konstruktion des
“"bad mıt doppeltem kkusatıvr der artikellose vorangestellte Akk 1ın der ege das Prädikat
ıst ; 118  > vgl dazu Hd 844 un Parad. 7,30

SyT b-matle, das offen bar das b-nel(* )ata und h-matle des lückenhaften Textes VO 8,34{f.
wıeder aufnimmt (vgl. Anm. 14) Vielleicht sind beide Stellen mıiıt den dunklen Ausführungen
der Abschnitte K 1: SN 1ın Verbindung bringen

Die 'Texte VO.  - e 8,37 9,15 ; u 9,33 10,10 mussen n der großen
Lücken übergangen werden. In 9,20 wird dabeı der Körper uUum erstenmalJl durch die dreı
Dimensionen estimmt, wobel 1Ur hıer wenn richtig gelesen) dafür das griech. Fremdwort

(tlätd) drastata (to trichel(41) drastaton) erscheint. Die Sache selbst W ıe andren S Bezeich-

.UNSCH werden 1mMm Folgenden Sprache iromMen.
Die Textfragmente VO. 0,11-23 werden übergangen.
Hier stellt sich ZU erstenmal das Problem des Verhältnısses VO  — Name un! Bedeutung,

VO.  w und Woltom- Die Stoa Tennt hier S! daß ONOMA eindeutig als Dhöne den SOoMala zugewle-
Se1M wıird und 11LULE das lekton eiINn AsOoMAaton genannt wird, das lekton, welches das Ausgesprochene
ist, der Inhalt des Denkens, das Gedachte 1M objektiven Sınn, das gedachte Dıing, getrenn VO  -
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Und weıl H  a 1M (+e1st wahrgenommen WITd, kannst du, Hörer, WEeNnNn

auch du nıcht mıt dem (+e18t hörst, ıh nıcht hören. Denn überleg 1U  —

dem objektiven Ding, auf das sich bezieht; (£O tynchanon), und VO dem ort, durch das
ausgesprochen wird, wı1ıe uch VO  - der Seelentätigkeit, durch dıe erzeugt wird, welche als
nathema der körperlichen Seele gleichfalls körperlich ist (vgl Zeller HL Teil, 88)
Be1l Ephräm dagegen bleibt das Verhältnis VO:  - (0nOMAa) und aukckald (Bedeutung, lekton)
verwirrend unklar. unachs sukkäld, das hier ZU. erstenmal erscheint, und mıt »Bedeutung«
übersetzt; wird. Das Wort ist beı Ephr. elten, doch finden sıch ein1ıge Beispiele für seine doppelte
Bedeutung. In der ersten, aktıyıschen (das Verstehen) steht; In Nis 62,21 parallel add”  A
und 1n Vırg 15,1 Zu buyyand. Für die zweıte passıvisch objektive, nämlich »der Sinn, Cdie Bedeu:
LUunNg«, die hier aJlleıin In Frage kommt, ist. neben N1ı8 71,4 (sukkäleh d-geryänd, inn der Schrift-
lesung) VOT allem Hd} 26,5 anzuführen, zunächst heißt, daß die Natur Gottes NSTer

Zunge und unstTen Sinnen fremd bleibt, daß ‚ber die Schriften der Propheten LI-sukkäalä sqal(u)
säru(h)y ba-Smäahe die Propheten unternahmen CS, den unaussprechlichen, unfaßbaren
Innn In Wortbildern darzustellen. Die Stelle g1ibt uch die Verbindung VO ukkald un!: 81
die 1Nan zunächst bel eINeT Wiedergabe des lekton durch ukkala vermı1ıssen konnte. Die ber-
setzung des lekton durch ukkalda trifft somiıt den Sinn des stoischen Terminus. Die Verwirrung
un! Ungenauigkeit beginnt mıiıt dem SYT. für ONOMO, das wı1ıe gesagt, bel den Stoikern eindeutig
als DhöNnE sEmantıke dem Bereich der SOomMmala angehört. Für Ephr. ber ist ufs engste mıt
ukkald verbunden. Und ‚War nicht 1UT ın der CENSYETEN Bedeutung VO  w Kigenname, sondern uch
1n der weıiteren. Man vergleiche 1Ur Ww1e ıIn Hd} 76,7-9 dıe Namen » Vater« und »Sohn« als Beweis
genugen für dıe Kxıistenz der beiden Personen und der andre Namen yGott« als Beweis für ihre
Gleichheit ! Am klarsten ber spricht hier Hd} D3 das menschliche (Jedächtnis Abbild
Gottes genannt wird »denn Tagt ohne Mühe cie Namen S$mähe) der Geschöpfe34  Beck  Und weil er nun im Geist wahrgenommen wird, kannst du, o Hörer, wenn  auch du nicht mit dem Geist hörst, ihn nicht hören. Denn überleg nur :  dem objektiven Ding, auf das es sich bezieht (£o tynchanon), und von dem Wort, durch das es  ausgesprochen wird, wie auch von der Seelentätigkeit, durch die es erzeugt wird, welche als  pathema der körperlichen Seele gleichfalls körperlich ist (vgl. Zeller III, 1  Teil, S, 88).  Bei Ephräm dagegen bleibt das Verhältnis von &mä (onoma) und sukkäld (Bedeutung, lekton)  verwirrend unklar. Zunächst zu sukkäld, das hier zum erstenmal erscheint und mit »Bedeutung«  übersetzt wird. Das Wort ist bei Ephr. selten, doch finden sich einige Beispiele für seine doppelte  Bedeutung. In der ersten, aktivischen (das Verstehen) steht es in 0Nis 62,21 parallel zu madd‘d  und in Virg. 15,1 zu buyyänd. Für die zweite passivisch objektive, nämlich »der Sinn, die Bedeu-  tung«, die hier allein in Frage kommt, ist neben CNis 71,4 (sukkäleh d-geryänd, Sinn der Schrift-  lesung) vor allem HdF 26,5 anzuführen, wo es zunächst heißt, daß die Natur Gottes unsrer  Zunge und unsren Sinnen fremd bleibt, daß aber die Schriften der Propheten l-sukkälä $gal(u)  särü(h)y ba-Smähe d.h. die Propheten unternahmen es, den unaussprechlichen, unfaßbaren  Sinn in Wortbildern darzustellen. Die Stelle gibt auch die Verbindung von sukkä4ld und &mä,  die man zunächst bei einer Wiedergabe des lekton durch sukkäld vermissen konnte. Die Über-  setzung des lekton durch sukkäld trifft somit den Sinn des stoischen Terminus. Die Verwirrung  und Ungenauigkeit beginnt mit dem syr. md für onoma, das wie gesagt, bei den Stoikern eindeutig  als phöne semantike dem Bereich der sömata angehört. Für Ephr. aber ist mä aufs engste mit  sukkäl@ verbunden. Und zwar nicht nur in der engeren Bedeutung von Eigenname, sondern auch  in der weiteren. Man vergleiche nur wie in HdF 76,7-9 die Namen »Vater« und »Sohn« als Beweis  genügen für die Existenz der beiden Personen und der andre Namen »Gott« als Beweis für ihre  Gleichheit ! Am klarsten aber spricht hier HdF 57,3, wo das menschliche Gedächtnis Abbild  Gottes genannt wird : »denn es trägt ohne Mühe die Namen ($mähe) der Geschöpfe ... und durch  die Namen hängt gleichsam das All von ihm ab.« Diese Namen sind also die Vorstellungsbilder,  die »Gedachten Dinge«, die lekta ! Ephräm spricht erst von Abschnitt XX ab von der Körper-  lichkeit der phöne, syr : qdild. Das bis dahin verwendete $mä(he) bleibt doppeldeutig und Ephr.  verwendet es, offenbar ohne sich des Widerspruchs bewußt zu werden, in ein und demselben  Zusammenhang verschieden. Das beweist gleich unsre Stelle. Denn in der Aussage, daß »der  Raum im Namen und in der Bedeutung existiert«, ist zweifellos »Name und Bedeutung« ein  Hendiadyoin; denn anschließend kann Ephr. gleichwertig damit sagen, daß der Raum »im  Namen existiert, nicht aber zugleich auch Körper und Substanz hate. Und trotzdem wird  zwischen den beiden Sätzen Name und Bedeutung wieder getrennt mit der Behauptung, daß  der Raum wegen seines Namens ausgesprochen wird (also der Name als phöne) und wegen seiner  Bedeutung im Geist wahrgenommen wird.  Zu der Lehre der Stoiker von der Unkörperlichkeit des Raumes vgl. man Sext. Emp. S.  521, 3 (adv. math. X, 218) wo als vier Arten der asömata lekton kai kenon kai topos kai chronos  aufgezählt werden. Die Liste ist nicht erschöpfend ; denn Sext. Emp. fügt auf S. 591,9 zu der  gleichen Aufzählung noch hinzu : €& allo ti tön toiütön. Daß dabei Ort und Zeit neben den lekta  erscheinen, obwohl doch auch hier dem Namen (»Ort«, »Zeit«) sein gedanklicher Inhalt gegen-  übersteht, ist wohl auf den Unterschied zurückzuführen, den Ephr. im Folgenden herausstellt,  daß nämlich bei diesen Namen ein objektiv existierendes tynchanon fehlt.  Eine letzte Bemerkung zu der Übersetzung des sukkäld mit »Bedeutung«. Das Wort ist in  seiner engeren Bedeutung festzuhalten ohne den für uns öfters mitschwingenden Sinn, wie er  in »bedeutsam« klar zum Ausdruck kommt.und durch
dıe Namen hängt gleichsam das All VO.  In ıhm D.« Diese Namen sind Iso die Vorstellungsbilder,
dıe »Gedachten Dinge«, dıe lekta ! Ephräm spricht TStT VO:  w Abschnitt ab VO'!  - der Körper-
ichkeit der nhöne, S qgala. Das bıs dahın verwendete $mä(he) bleibt doppeldeutig und Ephr.
verwendet; CS, offen bar hne sich des Widerspruchs bewußt werden, In e1INn und demselben
Zusammenhang verschieden. Das beweist gleich Stelle. Denn In der Aussage, daß »der
Raum 1M Namen und In der Bedeutung exıstiert«, ist zweifellos »Name un Bedeutung« en
Hendiadyoin ; denn anschließend kann Kphr. gleichwertig damıit nNn, daß der Raum »IM
Namen existiert, nicht ber zugleich uch Körper und Substanz hat« Und trotzdem wird
zwıschen den beiden Sätzen Name und Bedeutung wieder getrenn' mıt der Behauptung, daß
der RaumI selines Namens ausgesprochen wird (also der Name als nhöne) un!S seiner
Bedeutung 1m (teist wahrgenommen wird.

Zu der ehre der Stoilker VO.  S der Unkörperlichkeit des Raumes vgl 1113  — Sext. Emp
521, (adv. math. X, 218) WO als vlier Arten der AsOoMala lekton kar CNON kar 0D0OS kar cChronos
aufgezählt werden. Die Iste ist nıcht erschöpfend ; denn Sext. Emp fügt auf 591,9 der
gleichen Aufzählung noch hinzu allo t2 LOn Or uton. Daß dabel Ort un! eit neben den
erscheinen, obwohl doch uch hier dem Namen (»Ort«, »Zeit«) seın gedanklicher Inhalt nN-
übersteht, ist, ohl auf den Unterschied zurückzuführen, den Ephr. 1m Folgenden herausstellt,
daß nämlich bei diesen Namen eın objektiv existierendes tynchanon fehlt.

Eine letzte Bemerkung der Übersetzung des ukkalda mıiıt »Bedeutung«. Das Wort ist In
seiner CHNSCTICN Bedeutung testzuhalten hne den für uUunNns Ööfters mıtschwingenden Sinn, wıe
In »bedeutsam« klar ZU. Ausdruck omMm
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Notwendigkeıt erzwingt CS, daß der Raum sowohl exıstiere WIe auch nıcht
exıstiere32. Wenn nıcht beıdes gegeben ıst, ann annn der Raum weder seın
och genannt werden. Das he1ißt aber, daß 1M Namen33 exıstiert, nıcht
aber zugleich auch Körper un Substanz hat Denn alles, SEe1 Substanz
oder Körper, ann (nur) ın dem, Was unkörperlich ıst, SeIN. Wenn aber auch
der Raum Körper und Substanz hat, ann hat sich herausgestellt, daß

nıcht Raum ist, sondern etwas 1M Raum. Damıt sıch für ıh: als wahr
herausstelle, der Raum se1N, 1n dem alle Körper SIN.d, kann selber
nıcht KÖörper und Substanz haben Denn WEeNlN e1in Körper %ß ist iırgend-
WO begrenzt. Wenn aber begrenzt ıst, annn stOößt irgendeinen
Körper un ist begrenzt. Und Was ıst; enn ann diıeses Ktwas, wohıineln

gestellt 1st, sodaß für L einem Behindernden un Begrenzenden
wırd ® Wenn das, W as ıhn behindert, auch) eın KöÖörper ıst, ann g1bt
wıederum für diesen KÖörper EeLWaSs, das ıhn umgrenzt Dieser Raum ist
aber eın Raum, den nıchts UMSTENZE kann, und deswegen, Hörer, blicke
mıt deiınem (z+e18t und sıeh, daß dıe Notwendiıgkeıt zwıngt dieser
Raum hat keinen?4 KöÖörper, Denn oft WIT der Raum ist iırgendeın
KÖörper, wırd das Zzuerst Gesagte eingerıssen un aufgebaut®5S, Und aßt
uns wıeder ZUT Wahrheıt zurückkehren, das he1ßt der Behauptung, daß
(der Raum) unkörperlich und daher auch nıcht ITgeNdwO ıst, 1n Überein-
stiımmung mıt der Behauptung der Stoiker ! Denn ist nıcht e1in Raum,
der 1n einem (andern) BRaum sıch befinden wuürde. Der Raum annn Ja nıcht
ın einem andern Raum Sse1IN. Wenn das nıcht Wäre, würde a lles oben
Gesagte aufgehoben.

Körperliche Teılräume können 1m unkörperlichen Raum SeIN. (  :9'1‚  )
KFındet sıch 1U  m} eın körperlicher Raum mıt Substanz und fındet sıch

(daneben) der andere unkörperliche Raum, ann könnte sıch der körper-
lıche 1M unkörperliıchen befinden.

cht ephrämisch paradox gesagt ; vgl cdıe vielen Paradoxien In seinem Brief Hypatıos.
Vgl diesem »„LIm Namen ex1istieren« Anm 31
Die egatıon fehlt 1mMm S Text, ist ber ohl recht VO  - den Herausgebern erganzt

worden.
Damıit kommt offen bar der regTESSUS 1n infinitum zum Ausdruck, womiıt Sext Kmp miıt

Vorhebe cdie Rıichtigkeit seiner Skepsis beweist.
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Hımmel und rde und autf dem Krdkreıs sınd ITrennungen3® entstanden,
sodaß QS1@e »Räume« Länder)36 genannt werden, SEe1 völhg getrenn
oder überschreıitbar. Das sınd dıe Namen der Länders3® Der Raum
aber, ıIn dem auch diese Räume sınd, ist Jener, den WIT unkörperlich NneNnNnen

Die ephrämische Paradoxıe der Raum ist un ist nıcht Die TEl Dımen-
s1onen des Körpers. (  :7_17  )

Kxıistiert also etLwa dieser Raum, weıl keine Substanz hat, (überhaupt)
nıcht ® Wıe zönnte ann a lles Körperliche begrenzen ! Und können
WIT andrerseıts, weıl sıch fand, daß exıstiert, S  9 SEe1 körperlich ®

Kıs hat sıch also. geze1gt, daß beıdes wahr ist daß
exıstiert un daß nıcht exıstiert. Das he1ißt exıstiert 1MmM Namen un
ıIn der Bedeutung??”, aber nıcht mıt KöÖörper un Substanz.

Und eLWwas, das nıcht mıt Substanz exıstiert, ıst. EeLWAaSs, das auch nıcht
Jene TEL Dımensionen?8 hat Denn das, Was Substanz oder Körper ist, hat
dıe TEeI Dımensionen?3?®. 14,43:) Jener Raum aber hat weder
Länge och Breıte Denn diıese Namen VO Maßen haben dıe Körper 1mMm
Raum. Be1 diesen mussen sıch dıe TEL Dimensionen finden. och wIıe
der Raum alle Körper aufnahm, ohne selber eınen KÖörper haben, hat

auch) alle aße (ın SICH) aufgenommen, ohne selber unter das Maß
fallen können.

Der Plural VO  - Ira (atrawätd) kann diese Bedeutung haben, dıe klarer 1M WFolgenden durch
ar aäta ausgedrückt wird. Kür DUrSANE (Lrennungen) In d1esem Zusammenhang vgl Pr Ref.
I’ 1312444 Die Lücke 1mM Vorangehenden umfaßt 12,28 1305

Wieder stehen Name und Bedeutung USaINLINEN vgl Anm 31
SyTr Atd QYyÄmın. Die Herausgeber klammern allerdings hler U, ıIn der nächsten Stelle

das erste yod 3 das folgende MIM als unsıcher eIn. Be1i der drıtten Stelle wollen S1e SOSar ganOnıN
(KANONES) lesen. och ist. ohl sicher uch hler qydmin lesen, VOT allem, weil 1n der etzten
Stelle, 1n 22,15 die Herausgeber hne jedes Fragezeichen qydmın geben. Die TUr qyämd VO  - den
örterbüchern gebotene Bedeutung » Dimenslion« findet; sich bei Ephräm ‚88DN hier. 7a2 der
Übernahme des griech. Arastaton einNner firüheren Stelle (9,22 vgl Anm

Zu iıhren Namen vgl Ccie folgende Anm. Hier mMUusSsen leider dıie anschließenden Zeilen
4,32-42 übergangen werden, obwohl ihr Inhalt VO!  - Bedeutung ware. Der ext lautet, SsSoweıt
erhalten »Und deswegen wollten 991e (offen bar die Stolker) nicht einmal ott36  Beck  Himmel und Erde .... und auf dem Krdkreis sind Trennungen?® entstanden,  sodaß sie »Räume« (= Länder)3® genannt werden, sei es (völlig) getrennt  oder überschreitbar. Das sind die Namen der Länders®  Der Raum  aber, in dem auch diese Räume sind, ist jener, den wir unkörperlich nennen.  X  Die ephrämische Paradoxie : der Raum ist und ist nicht. Die drei Dimen-  sionen des Körpers. (13,47-15,13)  Existiert also etwa dieser Raum, weil er keine Substanz hat, (überhaupt)  nicht ? Wie könnte er dann alles Körperliche begrenzen !  ‚. Und können  wir andrerseits, weil es sich fand, daß er existiert, sagen, er sei körperlich ?  (14,16:) Es hat sich also, gezeigt, daß beides wahr ist: daß er  existiert und daß er nicht existiert. Das heißt : er existiert im Namen und  in der Bedeutung??, aber nicht mit Körper und Substanz.  Und etwas, das nicht mit Substanz existiert, ist etwas, das auch nicht  jene drei Dimensionen?® hat. Denn das, was Substanz oder Körper ist, hat  die drei Dimensionen?. . . .. (14,43:) Jener Raum aber hat weder  Länge noch Breite. Denn diese Namen von Maßen haben die Körper im  Raum. Bei diesen müssen sich die drei Dimensionen finden. Doch wie  der Raum alle Körper aufnahm, ohne selber einen Körper zu haben, so hat  er (auch) alle Maße (in sich) aufgenommen, ohne selber unter das Maß  fallen zu können.  36 Der Plural von atrd (atrawätd) kann diese Bedeutung haben, die klarer im Folgenden durch  VA m  ar‘ätd ausgedrückt wird. Für pur,  säne (Trennungen) in diesem Zusammenhang vgl. Pr. Ref.  I, 131,24ff. Die Lücke im Vorangehenden umfaßt 12,28 - 13,35.  37 Wieder stehen Name und Bedeutung zusammen ; vgl. Anm. 31.  38 Syr: #dtd qydmin. Die Herausgeber klammern allerdings hier u. in der nächsten Stelle  das erste yöd u. das folgende mim als unsicher ein. Bei der dritten Stelle wollen sie sogar gänönin  (kanones) lesen. Doch ist wohl sicher auch hier qgydmin zu lesen, vor allem, weil in der letzten  Stelle, in 22,15 die Herausgeber ohne jedes Fragezeichen qydmin geben. Die für qyämd von den  Wörterbüchern gebotene Bedeutung »Dimension« findet sich bei Ephräm nur hier. Zu der  Übernahme des griech. diastaton an einer früheren Stelle (9,22) vgl. Anm. 29.  39 Zu ihren Namen vgl. die folgende Anm. Hier müssen leider die anschließenden Zeilen  14,32-42 übergangen werden, obwohl ihr Inhalt von Bedeutung wäre. Der Text lautet, soweit  erhalten : »Und deswegen wollten sie (offenbar die Stoiker) nicht einmal Gott ... zu diesen, die  sie unkörperlich nannten.... Sie konnten es auch nicht deswegen, weil sie sagten, daß der (Herr  der Geister ?) ein Körper ist. Vgl. zu dieser Behauptung der Stoiker die Belegstellen bei Zeller  J1 1141 Anm. 2;diesen, die
91e unkörperlich NanNnnNtTenN. Sie konnten uch nıcht deswegen, weıl S1e sagten, daß der Herr
der +eister eın Körper ist. Vgl dieser Behauptung der Stoiker cdıie Belegstellen bei Zeller
1U 1,141, Anm
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XI

Länge, Breıte, oöhe be1 den Körpern und eım unkörperlichen Kaum,
wıeder dıe ephrämiısche Paradoxıe erscheıint. Polemik Bardaısan, der

den Weltraum für körperlich hıelt (  ;4'17  )

Denn sıeh, öhe un Tiefe40 haben des Hımmels ihre Namen erhal-
ten Nımm ıhn WES ın deinem (+e1st un sıeh. daß eın weıterer Körper
mehr azwıschen 1st, sondern 11UT och jener Raum, der unkörperlich ist
Und hast du (es) angeschaut, annn bhılde ın deiınem (ze1st ohe un Tiefe 9 — —>
Was ındest du ® Welche Seıte wiıllst du öhe NneNnnNnen un: welche hınwıeder
Tiefe ® Denn dıe ohe hatte doch ıhren Namen WESCH des Hımmels ber dır
Wenn 1U Jener Grund, A1e oöhe ihren Namen hatte, beseıltigt
ist, ist; klar, daß der Raum, der bhıeb, weder ohe och Tiefe hat un:!
ebenso wen1g Länge un!: BPreıte40. Aus körperlichen Gründen SINd 1E NtsStan-
den und entstehen S1e. 41 Und WE diıese Gründe beseıtigt werden, ann ist

klar, daß auch Jjene Namen nıcht mehr siınd. Denn jener eere) Raum, VO  w}

dem WIT sprechen, SO se1Ne ohe hoch und se1ıne Länge lang se1n, da
doch diese aße den ubstanzen angehören Wenn nämlich dıe KErstreckung
eINeTr Substanz lang ist. nennt 190078  - das »Länge«. Und weıl e]ıne Seıte ihrem
Maß ach AI ıst, spricht 11a VO  a} y Breıite«, W1e Nal auch be1l YTUNd« weıß,
welches dıie Gründe dafür SINd.

492 Denn sıehe, diese Länge und Breıte hat Bardaısan 1M Maß

Nur hler WIT:!  d die drıtte Dimension doppelt mıt Höhe und Tiefe angegeben. Sonst nennt

Ephr. neben Länge (urka mekos) und Breıte (ptaya latos) 1Ur dıie Höhe Tawmd) 1mMm Gegen-
SaDZ dem griechischen Sprachgebrauch, W soweılt ich sehe, für gewöhnlich 1Ur die 'Tiefe
(bathos) genannt wird, WwW1e 7z. B beı Sext. Kımp 701,7 SOM IMNEeNn est2 fO Fas freıs echon diastasets,
mekos, nlatos, bathos, der Diog. Laert. LO triche(1) drıastaton C148 mekos, 048 latos, C418
bathos.

Vgl 1GUS Bostr. SI D:23° SYL. 1,23 »Oben und unten sıind Namen der Geschöpfe, die VorT

den Geschöpfen nicht .

In den vorangehenden Zeilen 16,23-27 War zunächst VO  — der ySschule des Bardalsan«
(d-bOet Bardaısan) dıe KRede ;: doch W as VO  - ihr gesagt wird, bleibt, unklar Daß be1 Bardaisan selber
der Weltraum, den nach dem 1er Gesagten 1 Gegensatz den Stoikern für körperlich
gehalten hat, ıne Sahz große gespielt hat, geht Aaus Pr Ref. I’ S3 J. hervor : yGrößer
sind die Lobeserhebungen, die Bardaılsan aut den Raum (wıe hier atrd) aussprach als die, welche

auf ott aussprach«, Und nach I, hat den Raum h-ituta W1e einen (Jötzen neben
ott gestellt. Meıines Krachtens hat daher Rurkıitt In seInNnem Introductory ssay(Pr.
Ref. L: CX XUL) als siebte ıya des Bardaisan neben den sechs genannten o Licht, Wind,
Heuer, W asser, Kınstern1is miıt Recht; den Raum vermutet. Zu der Vergötterung des Raumes
In Midrasch, Talmud und Kabbala (ausgehend VO.  w mäqOom a IS aınem der Krsatznamen Jahwes)



eck

des ( Welt)raums angenommen *?, ındem SaQ%, daß uch dieser Raum €S-
SeI wurde, soundsovıel ın sich schließen. Wenn also annahm, daß
dıeser Raum werden kann), ann mMu der Raum auch Länge
und Breıte haben, 1mM Gegensatz dem, Was iıch oben gesagt habe

(107 das he1ißt (Länge und Breıte) sınd Namen
und Bedeutungen44, nıcht aber KÖörper un Substanzen. Denn du 1ßt
den KÖrper, der e]ıne Länge hat Diıie Länge aber, dıe erst mıt dem Namen 45
geboren wurde un »Länge« genannt wurde, kannst du nıcht Inessen (und)
ıhr dıe TEl Dimensionen geben Denn diese Länge wurde geboren zwıschen
Körper nd Sprache : der Körper gebar das Maß un: dıe Sprache gebar %5
den Namen, der »Länge« lautet.

Iso dıe Erstreckung und Ausdehnung des KÖörpers kannst du INESSCNH,
und du S1e hast, nennst du »Länge« das, Was du
hast Nun aber auch wıeder jenen Namen 45 yLänge« MESSCNH, das kannst
du nıcht, weıl nıcht ırgendeine Substanz ist Ks ist Ja ein nackter Name46,
durch den (nur) dıe Bedeutung dessen., Was du hast, wahrgenom-
I1NeN WwITrd 47

Weıl a 180 dieser Name keine Substanz hat, laßt uns S  9 daß auch
nıcht exıstiert. och WI1Ie soll nıcht exıstleren, da doch ohne diese Namen

un! der Verbindung VO  > ott unı Raum der jJüdisch-alexandrinischen Philosophie (vgl
ott als Raum seiner selbst bei Philon, VO.  — Theophilos un! Ephräm INn Pr Ref. 1 über-
nommen) SOW1e ıner Nebenströmung 1ın der SL, Philosophie 1m Anschluß den obersten
ott als Grenze des Himmels bei Aristoteles vgl Jammer, Das Problem des Kaumes,
Darmstadt, 1960, AArl n B

16,43 IB werden gcn eıner Lücke Begınn un!nder Unklarheit des übrigen
Textes übergangen.

Wieder die Vermengung VO  — Name 0ONOMA) und Bedeutung (lekton) ; vgl Anm.
31

Hier ist, doch der Name, der ausgesprochen wird, den die Sprache gebiert, deutlich die
körperliche DhöNneE Trotzdem SNAVA Ephr. wıeder Name un! Bedeutung gleich, deutlichsten

der zweıten Stelle, der Name »Länge« keine Substanz hat, Was 1Ur VO.  - dem ausgesproche-
nen Ding gilt.

Syr Smd "arteldyä eın Name hne Bezug auf eın objektiv ex1ıstierendes tynchanon.
Vgl Abschnitt D U, X VAL die andren Namen (für konkrete Dinge) SmÄähe JSTME (körper-
lıche amen) und Smähe Asıre (gebundene Namen) genannt werden, während die erste Gruppe
hne eıgne Bezeichnung bleibt. Diese »nackten Namen« erinnern Cdie »leeren Namen« ($mähe
Sf1qE) VO  - SdHE och haben die beiden Gruppen nıcht: miıteinander tun ; denn die
»leeren Namen« siınd falsche Namen, die das VO.  w ihnen ausgesagte objektiv Kxistierende (q9nOMd)
nıcht reftfen.

Mit andren Worten Namen, die 1U das lekton, nıcht. uch 00 entsprechendes tynchanon
enthalten. Ks geht WwIe e1m Raum jene Größen, die offen bar dieses Mangels als eigne
Spezies der aAsomata neben die lekta gestellt wurden ; vgl Anm. 31
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dıe Schöpfung nıcht werden kann ! So (g1 a 180 auch V  m diesem
Namen »Länge«, daß exıstiert und nıcht ex1ıstiert.

A

Diıe Unkörperlichkeit der Verba, dıe VOonNn Körpern ausgesagt werden.
18,11-43)

Und steht auch mıt allen Verba48 1E ex1ıstieren und exıstlieren nıcht
Sie sınd Zeichen#9, durch dıe WIT alles, Was KöÖörper und Substanz hat, erken-
NEeN, ohne selber eıinen Körper haben Und während WIT mıt ıhnen VO  n

allen Substanzen aussagen®, haben S1e selber keine Substanz. Denn ich Sagc

SyT mellin (melltä). ährend dieses Wort 1mM vorangehenden Abschnitt die allgemeine
Bedeutung VO)  m. Sprache hatte, ist hiler klar dıe CNSCTIEC gegeben, cie dem 9r remda u.,. dem lat.
verbum entspricht, Iso das erb 1mMm Gegensatz ZU Nomen. Als solche werden 316e uch VO  -

Ephräm 1mM Abschnitt MNX VO  w den Smähe getrennt. FKür diese Sonderbedeutung kann AuUus

Ephräm uch ıne Stelle AuUuSs den Hymnen angeführt werden, nämlıch Hd 6’; cdie lussıven
Verbalformen des Schöpfungsberichtes mell: genannt werden : AMAar hwd b-melle w-ken hAÄwe
hwd

SYyTr Ätwdta das bei Kphr. neben den biblischen W underzeichen uch allgemein
Kennzeichen, Merkmal, Krkennungszeichen bedeuten kann H. daher gee1gne War, In uUuNnserem

Zusammenhang für das SE SEMELON einzutreten, das philosophisch ın seiner Verbindung dem
sSEMeE1OLON e1INn heiß umstrittenes Kapıtel wurde (vgl Sext. Kmp FKür UuUNlSs kommt 10808

der Sondertfall der Sprache als Zeichen für das Ausgesagte in Frage. Daß dabei Kphräm zunächst
ur den Zeichencharakter der Verba erwähnt, äng offenbar damit ZUSa I MEN, daß
immer noch VO  w Öörtern spricht, be1 denen 1UT eın gedachtes Objekt (lekton) un nicht uch
eın real körperliches gegeben ist. Daß dazu toisch uch die Verba gehören, das wird die nächste
Anm zeıgen. Hier 1Ur noch kurz als Nachtrag Ata eim SYT. Übersetzer des 'Titus VO:|  w Bostra.
Dieser gibt mit är das SI tekmerıon wieder 1n der Bedeutung Hınweıis, Indiz, Beweıls: einmall
uch hynogranhe (definierende Beschreibung). Den 1n unseTenN Zusammenhang gehörigen Satız
La ONOMAlAa LON DPTragmalo estz sEmantıka (gT. 6,25) übersetzt der Syrer mıt mbaddgänayhen
d-sebwätd (SyT. 8,34)

DYyT memallelin-nan, Iso das melltä gehörige Verb, das 1m gleichen Zusammenhang
1n Abschn. CM 22,35) wieder erscheint 1ın melle d-metmallelin al kulmedem, Iso die Verba
(remata) als kategoremata 1m Satz Vgl dazu Diog Laert. 172,7 (VIL, 98), nach
remda folgendermaßen erklärt WIT! YeMmM”a de estr, MEeTrOsSs logu SEMAINON asyntheton kategorema.
Zu der Unkörperlichkeit dieser kategoremalta vgl Seneca, C IC video Catonem am bulantem

COTPUS est quod v1ıdeo dico deinde : Cato ambulat. Non COTPUS, inquıt, est, quod NUNC

loquor, sed enuntıatırum quiddam de COLrDOIC, quod 1 effatum vocant, ‚11 enuntlatum, alıı
dietum, das letzte offenbar ıne Übersetzung des SL, lekton, wodurch die Verwandtschaft den
lekta 1M ENSETEN Innn 1n Erscheinung T1 WKerner Sext. Kmp 434,21-26 (adv. math L 211)
» Die Stoiker ‚gCN, daß jede Ursache (DÄn artıon) eın Körper OMda) Se1 und) für einen Körper
die Ursache VO.  - etwas Unkörperlichem werde, Ww1e das Messer, e1INn Örper, für das Fleisch,
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»ıch habe gekauft« un yıch habe verkauft«. Das, Was ıch gekauft und Velr-

kauft habe, ist ırgendeıne Substanz. och diese Verba4sI dıe (entsprechen-
den) Nomina, dıe auf un: Verkauf genannt wurden., dıe haben keine Sub-
sStanz So haben a 180 dıe ubstanzen., dıe gekauft und verkauft wurden, dıe
TEL Dımens1ionen. ene Nomına aber nıcht Denn S1e sınd unkörperlich.

111

Kurze Krwähnung der unkörperhlichen Zeıt und Zahl (15,44-19,17)

Um mıch aber 1n meınem Schreıben dıch HID fassen, höre,
(daß) das auch 3  a der Ze1it>1 un VO  a der Zahl>? gılt und VO allem, Was

unkörperlich ist Denn alles, Was W1e diese (Dıinge) ist, oder ıhnen gleicht
1eTr sınd diese W urzeln, VON denen A UuS alle ste sıch verzweıgen.

Kıs hätte geNUugtT, S1e alle einem (Beıspıiel) kennen lernen. och (dıe
Phılosophen) haben diese vielen älle) aufgeze1igt für den, der orscht,
se1INeT Schwachheit helfen

XIV

(+20metrische Iınıe und dıe Linien elıner Zeichnung. (  »  _2,  )

So oTe a lso V:O  s Punkt und Liıinıie54, daß auch S1e unkörperlich SINd. Beıl

eın Körper, (Ursache) der Aussage (katEgoreEma) des (+eschnittenwerdens und wıederum das
Feuer, eın Körper, für das Holz, e1INn Örper, (Ursache) der Aussage (kategorema) des Verbren-
eNSsSd,. Man hat hier chie substantıvrıerten Infinitive, deren Stelle beı Ephräm cıe Verbal-
nOomına treten, dıe dann, wieder sehr uUuNngenau und ırreführend, Smähe (onomata, nom1na))
nennt.

A zab SL, chronos, das 1n den beiden Aufzählungen der Arten der Asomala bei Sext,
Kmp (zıtıer In Anm 31) ste. Ebenso Diog. Laert. (VIL, 141) (einar) etr Ae karı Lon
ehronon ASsOoMaton. Vgl ferner dıe zweıte Gruppe der IListe des Abschnitts

SyT menyYANd. Dafür, daß die Stoiker uch die ahl unter cdıe AsOoMata gerechnet haben,
kann ich keinen ırekten eleg anführen, ist .ber nach Analogie der geometrischen Größen
hne weıteres anzunehmen. Vgl uch hier die drıitte Gruppe der Liste des Abschnitts N4

Die MIT unverständliche Zeile 19,6 wird übergangen. Der Sinn des (4+anzen scheıint dadurch
nıcht gestort werden.

Syr s(1)miyon w-surtd. Daß da.bei SMAYON dem ST SEMELON und ‚W Ar 1n der Sonderbedeu-
vung der (geometrische) Punkt entspricht, ıst völlıg klar. Vgl den ersten Satz des ersten Buches
VO  w KEuklids Klementa SEMECLON estz hu üden ; folgt die Definition VO.  S Linie surtd
gramme de meEkos anlates. Dazu uch gleich dıe Definiıtion der Fläche, VO.  - der Kıphr. TST In



Kıne philosophische Schrift des Bardalsan 41

festen 55 Substanzen, das heißt (be1) Pferd oder Adler oder ırgendeinem der
KöÖörper un ubstanzen, WeNnNn hıer eıner S1e zeichnen begınnt
weıßt U, WenNnNn du (hın)sıehst, schon) Begınn, ob e1n Pferd oder eıinen
Löwen zeichnen wıll, und fr den Zeichner steht (schon), bevor auf dem
Brett zeichnet, das 1ıld des Pferdes ın selnem (+e1ist gezeichnet. Und 111
der Zeichner eın hıed hınzufügen, annn tadelst du ıhn®” auf Grund der
Substanz des Pferdes, das dıie Wırklichkeit formt

Wenn ıch aber dır Sage »ich suche eıne Lıinıe ZU zıehen«, weı1ßt du nıcht,
welche Lıinıe iıch dır ziehen werde®8. Denn d1e Lıinıe hat nıcht ırgendeıne
Substanz, WI1e S1e das Pferd hat, sodaß du (den Zeıchner) adeist, WeNnN

hıinzufügt oder wegläßt. Hıer) aber, WeNnNn du glaubst, werde eıne gerade
1n1ıe zıehen, zıieht eıne krumme, und WEeNn du glaubst, mache eın
Viereck, annn eın Achteck machen.

Wenn Zeichner Bılder v  S Körpern, dıe wahrgenommen werden®?,

Abschn. MK  —A spricht : epvphaneıa Ae estr, ho meEkos kanr nlatos VLONTL echer. Dafür, daß cdiese
dreıl geometrischen Größen für die Stoiker AMSOMAAlAa Warc, Se1 che VO. Zeller, HL 1,125 Anm
zıtierte Stelle Aus Proklos, 1ın ucl 24,4 angeführt : cdie Stoiker der Ansıicht, daß Punkt
(SEMELON) (als grammes), Linie (als Mr SömAatos) kat’ EDINOLAN DSsılEN hyphestanar
AsoMAala sind) ach Stobaeus, Hclog. IMS I) Cap behauptete Chrysıpp, daß die Örper
unendlich teilbar selen kar Ea FEO1S SOMAaST nroseorkota (was wieder ohl gleich Asomaltla 1st) Ww16e cdie
Fläche, dıe Linie, der Raum, das kenon un chronos. Sextus Emp gebraucht für Punkt stıqgme
un sagt VO.  - iıhm (adv. math. HIL 22) (st2q9me) hen nhası SEMELON adıastaton hyparchemmn,
eto+r SOM nOoeıtar CDı ASsSOMALON, hne vermerken, Wer für die erste und WeTr für cdıe zweıte Auzf-
fassung War'.

SyT (gnöomd) garmändyd, eın Jahz seltenes Wort, VO  w garma Knochen abgeleıtet, also :
knochig, fest, das bei Ephr L11LUL hiler erscheınt, wofür uch Br. Uu. hes 1Ur ıne Stelle anführen
können.

1 9 muß übergangen werden ; S1e scheint für den Zusammenhang nıcht wesentlich
se1n.
57 Vgl Hd} 51,9, die Arlaner, dıie den Sohn yverstümmeln«, verglichen werden miıt

einem Maler (Zeichner), der eiIn Piferd zeichnet und dabeı Kopf und Gheder wegläßt.
Hier lıiegen ohl sicher schwere Mißverständnisse Ephräms VOTL. Denn beachtet eINeT-

se1its nicht, daß uch dıie Linıe, dıe den realen Örper und dessen iıld umgrenzt, philosophisch
gefaßt einem eDVPhANELAS wird, und andrerseıts macht mıiıt seinem Argument der Will.
kür bei der geometrischen Linie diese eiıner freıen Zeichnung ohne beachten, daß die
Gesetze der mriısse realer Dinge L1LUTL AUuS der Erfahrung stammen (wıe selber noch ausführen
wird), während cie VO. ıhm 1ignorlerten (Jesetze der geometrischen Linie (Gerade, Kreils, Viereck,
Achteck) einen vıiel zwingenderen (weıl aprlorischen) harakter haben als die Formen, dıe AuUuSsS

der Erfahrung stammen. Hierher gehört ohl uch die Linıe des Punktes der 188e VO  - Abschn

Hıer wird Iso zwıschen quSme da-rgisın un qnöfié d-1ä rqesın unterschieden. Da qgusmä
und qnömä 1m wesentlichen gleichbedeutend sınd (vgl Anm. % geht dabel, Wa uch durch
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zeichnen, können S1e nıcht hınzufügen och weglassen. Und WeNnNn S1e das
ıld VOI Substanzen, dıe nıcht wahrgenommen werden?, zeichnen, tun S1e
das mıt den (dıesen Substanzen) entsprechenden Farben und Bıldern ;
un Wenn elıner (dabeı) eine diıeser Substanzen eLWAaSs hınzufügt, W as
nıcht In der Natur dieser Substanz ist, wırd getadelt.

Beı der Linıe aber fügt hınzu un äßt W alles, Was Wwiıll, ohne
getadelt werden®8. Denn das ı1ld dieser Lıinıe ist keine reale Substanz,
sodaß du ıh tadeln könntest. Und weıl S1e keine Substanz hat, exıstiert S1e
auch nıcht : und weıl S1e nıcht exıstiert, deswegen nenn Na  S S1e auch unkör-
perlich.

Gegen Bardaısan, der dıe geometrısche Linıe für einen KöÖörper hıelt
(0> 5-2 !2)

Nun hat aber Bardaısan behauptet, daß auch diese Lıinıe wırd
durch Jenen KöÖörper ırgend(welcher Art), der 1ın iıhr 1st60 Dazu höre, W1e
ich e1ım Raum esagt habe, daß 1m Zusammenhang mıt dem Raum Länge
un: Breıte genannt werden, doch nıcht für den Raum. vielmehr für das,
Was 1m Raum ist Denn <s1eh 1U  H (schon) bevor eiın Pferd gezeichnet wiırd,
ist 1n deinem (+eist abgezeichnet®1, un du weıßt, welches selıne Länge
und selne Breıte ist Die Länge und Breite eliner Linıie aber kennst du nıcht,
bevor S1Ee cht gezeichnet ıst, weıl S1e (für sıch Länge und Breıte nıcht hat
Denn hätte S1e dıese, ann waren S1e schon, bevor S1e gezeichnet werden,
bekannt, W1e Länge und Breıte eINes jeden Lebewesens schon, bevor S1e
gezeichnet werden, 1ın unseTenMm (+e18t bekannt sınd ; abgesehen VOoO  S den

den Zusammenhang gefordert wird, 1Ur Ul  S Unterabteilungen e1INn un! derselben Kategorie real
ex1ıstierender »Körper« und das rgas hat hier seine Grundbedeutung ymıt den Sinnen wahr-
nehmen«, 1m Gegensatz dem metrges b-re yand bei den AsOoMala. Diese unsıchtbaren Körper
haben dementsprechend ıne feste) Bildform (dmütd) Uun! Farben. Das wird klarer durch das
Beispiel der Engel 1MmM nächsten Abschnitt.

Vgl dieser Stellungnahme Bardaisans bereits Anm. U,
Der irreführende Ausdruck meıint das Phantasiebild un würde den Yhantasıar arsthetikar

der Stoiker entsprechen, cdie durch cie arıstheterıa SCWONNEN werden. Daneben kennen che Stoiker
ber auch, wWäas Kophr. hier völlig unbeachtet Jäßt, die Yhantasıaı har dia fes dianoias (lambano-
mMmenar) wıe z.B. cdıie ( phantasıai) harı en LOn AasOMalon ; vgl Diog. Laert. 170,32{f£. (VAL 36)
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Lebewesen dıe WITL nıcht gesehen haben oder dem 1ıld Kngels®?
(doch auch 1eTr gılt WenNnn WIT S1e einmal sehen ann zeichnet sıch iıhre
Länge und Breıte unseTen) (z+e1lst 3D WI1e be1 denen dıe WIT schon gesehen
haben Die Linıe aber magst du S16 auch Jeder Stunde sehen hast du

och nıcht umgrenzt®?a Und das deswegen weıl S16 WIe ich gesagt
habe keine gebundene Bıld(form)%2a und keine feste Substanz hat
sodaß der Zeichner der Linıe getadelt werden (könnte) WeNnn VO 1ıld
abweıichtes ene Linıe hat 3, 180 bevor S16 auf der Tafel gezeichnet wırd
keine Länge nd Breıte Was WIT eım Menschen auch schon VOTL SeINer

(Aeburt kennen (nämlich) dıe Korm SC1INeEeLr Länge un Breıte Diese Linıie
aber dıe keine Substanz hat erhält erst JCHE TE Diımensionen®4 S16

auf ec1ine Tafel oder auf Körper gesetZzt wırd Sıie gehören aber nıcht ıhr
sondern eLWAaSs das sıch m1 ıhr verbunden hat Denn würden S1e

der ILıinıe gehören ann würden S16 auch ohne dıese Tafel 1hr gehören

X VI

Die TEl Gruppen des Unkörperlichen (22 23 36)

Ich wiıll dır aber Kürze diese körperlosen (Dinge) bılden TEL
Gruppen

Vgl bereits Anm 59 Hier wird Iso klar vorausgesetzt daß Ccie KEngel (und Dämonen)
16 festumrıißne Gestalt haben (aus Feuer Geistmaterie), offen bar nach Aussagen der Schrift
1106 Kern menschliche mi1t Zutaten WIOC die Flügel wobel allerdings das Was und Wie
einzelnen für KEphräm eın (+eheimnis bleibt Vgl dazu Hd mi1t der Aufforderung »Sprich
und GC19 unNns die Natur der Himmlischen, die Gestalt (salmd) des Michael dıe Korm (sürtd),
des Gabriel die Feuer und 18 sind a  n Sind S16 kurz der lang, un! ihre arbe, Was ist S16 7 C
Ferner Hd} »Zu verborgen sind für uns chıe Naturen der Seraphim, daß WIT erforschen
könnten, WI1IeC dıe sechs Flügel ihnen angefügt sıind und Was die Flügel sind und WOTAaUS S16 sınd
Und Pr Kef heißt VO  - cdieser QNOMA rühänd malake mqabbel yabıra ıhre
geıstıge Substanz nımmt kein Mehr (und W eniger) S16 1st Kern uch 116 »körperliche
Substanz«

622a Syr sayyekt layt lch dmüte asıirta Vgl als Gegensatz dazu Pr Ref 5% ff Die
Sonne hat 1116 feste Kreisform un das Auge umgrenzt S16 (msayykda leh) Ihr Licht dagegen hat
keine Grenze un! daher keıin qnOMÄ. Zu diesem qnömä vgl bereits Anm. Zu dmüta
asırtd vgl Anm.

Vgl Anm 57
Hıer steht (ohne Fragezeichen) Qqydmiın vg] Anm 38
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(1) Kıne Gruppe ist dıe der gebundenen Namen®, dıe den Körpern und
ubstanzen gegeben sInd.

(2) Eıne andre, dıe der Namen, dıe den (reinen) Bedeutungen (Gedanken-
dıngen) gegeben sınd, W1e dıe Namen VON Raum un Zieit und Zahl

(3 Und eıne weıtere Gruppe Verba®®, dıe VO allem ausgesagt werden*®®.

VII

Die gebundenen Namen der ersten Gruppe und ihr Unterschıed den
Namen der zweıten Gruppe. (22,37-24,20)

Und obwohl diese TEl (Gruppen (zusammen) unkörperlich Ssiınd. hat 127

a ber 1LUFr dıe sıeben Namen®” unkörperlich genannt, und arunm (sonst),
WEeNnN nıcht (deswegen) dıe amen) VO  a} old un: Sılber, obgleich auch 31e
aAsomata. das he1ißt unkörperlch SINd, sınd dennoch, weıl S1e Körpern un
Substanzen gegeben SIN.d, auch körperliche®8 Namen. Wenn du a 180 eınen
den Namen und ıhn »r old« oder »Sılber« oder »Adler« oder » Krde«
sprechen hörst, annn ruht eın (+e1st zugleich mıt dem Namen auch auf der
körperlichen Substanz, un du weıßt, ob S1@e weıch oder hart Ist, ob bıtter
oder suß ; und ebenso ist dabeı auch mıt den Farben. Hıer aber, WenNn

dır »Zeıit« Sag%t oder »Zahl«, ann ruht eın (+e1lst, nıcht auf Körpern oder
Substanzen. Denn welche Substanz hat dıe Zeıt, oder welchen KöÖörper hat
dıe Zahl, oder der Raum ® Und du weıßt nıcht, ob 1E schwarz SINd, ob weıß,

SyT Smähe (LSV Der Ausdruck findet, seinNe Erklärung durch SdH 2,585 »Wurzel des
Namens ist InNOMA ; daran sind dıe Namen gebunden (metasrın).« Iso fest miıt der körperlichen
Sache verbundene Namen, daher uch 1MmM nächsten Abschnitt Smäh: JSTME körperliche Namen
genannt. Dieses SIr ist, ohl VO  > dem 1ın Amüta asırta (vgl Anm 62a) unterscheiden, das
»gebunden« gleich yfest« ist, und dem das ST In qnömd asırd ın Pr Ref. I 51,47 entspricht,
wofür ın Pr Ref. I? 9,12 uch QNOME msalmdane (vollkommene Substanz) STE.

SyT mellegE d-metmallelin ; vgl bereits Anm. vgl weıterhın Anm. 103 Ü 113,;
11an das erwartende metmallelän findet.

Das wırd hler 11UT nebenbei gesagt, hne weıtere Krklärung und Begründung und hne
Kıntfluß auf das unmiıttelbar Folgende. och kann ohl keın Zweiftel bestehen, da ß damıt die
Elemente der Sprache, dıe sıieben Vokale, gemeint sind, dıe 1M folgenden Abschnitt als qs1ehte
lasse VO.:  _ ASOMAala angeführt werden, obwohl hiler eindeutigere W örter dafür gebraucht werden
(vgl Anm 839) Die merkwürdige Benennung mıiıt Smähe, che noch einmal 1mM Absch ME X: und
wahrscheinlich auch In G  — erscheint, ist; ohl daraus erklären, daß die sieben Grundele-
mente der Sprache nach der Yhyserı-Theorie uch schon ıhre sukkdle (Bedeutungen) In sıch tragen;
und das ephrämische Smähe kann, Ww1e schon mehrfach gezeigt, f{ur sukkdle eintreten.

SYyT SmÄähe JSTME ; vgl Anm.
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ob weıch, ob hart Und WeNTl du SagsTt, auch ohe un Länge sind (solche)
Namen und werden (dennoch) VO  ; Körpern und Substanzen AUSSESPTLO-
chen Zuerst tragen 1E siıch selbst un:' bestehen, ohne sıch auf iırgend-
eınen Körper stutzen, ann aber (stützen 391e SsICh) auf einen
Körper (aber nur) unei1gentlıch”?!, Kıs Sagt nämlıch Jemand yLänge«, ohne
daß VO einem KöÖörper und sSe1INeTr Krstreckung gesprochen wIrTd.
Der Name der änge und der Breıte sınd nämlıch Namen, dıe (zunächst)
sıch selber tragen, ohne sıch auf einen Körper stutzen ; ann erst) Sagt
Jemand Länge un Breıte des Steins?2. Sıehe, diese ınge) lassen sıch (wıe
AaAUS üte auch auf Körper nıeder?2.

Wenn du aber Sags » Kısen« oder y Kirz«, ann sıeh

Kıne andere Kınteulung der asomata In s1eben Gruppen ach dem kategorialen
Gesichtspunkt des allem (+2meınsamen. (26,2-26,41

Und 1U och eine andere Form (Eınteilung)
(1) Kıs g1ibt nıchts, VO  } dem nıcht ausgesagt würde, daß 1n einem Raum

oder einem Ort ist;74

Der ext, einer halben Zeıile War nicht entziffern.
Der ext einer SahNzZeh Zeile fehlt.
SyT a(Yy da-b-hussähä ; der Ausdruck fand sich schon ın 1233 In einem Text, der über-

gansech werden mußte Seine Bedeutung kata-chrestikös, abusıve kann AUS der SYTI, Übersetzung
der Kecogn1itiones belegt werden.

Dieses Vorangehen des Begriffs ist; sehr auffällig. Man kann darın einen Wiıderspruch
Abschn. sehen, 1ın der Behauptung : y»Länge« wurde geboren zwıschen KöÖörper und

Sprache ; der Körper gebar das Maß und ıe Sprache gebar den Namen« ıe Annahme einer

Nachzeıitigkeit nahe gelegt wird, die 1mM Anschließenden klar ZUIN Ausdruck kommt und Cie
alleın der durch die stoische TE VO  - selbst gegebenen mıinderen Seinstufe der AsSsOoMaltla ent-

spricht, während das Vorangehen des Begriffs ‚USAIMNINEIL mıiıt seinem Sichniederlassen Aaus üte
doch sehr platonısch klingt.

Der N Abschnitt 24,21 26,1 muß übergangen werden. In 24,36 tauchen neben SmÜähe
ASıre uch QnNOME ASsıre auf (vgl Anm 65) Die Zeıilen, scheinen der 1m Folgenden gebo-
tenen Neueinteilung der aAsomala überzuleiten mıt ASOMAla kad "Abrin (SIC corrıgendum ?)
al kul kad henön b-kulmedem mettab ıin (SIC COIT.). In 25,6 26,1 erscheinen noch einmal
Zeıt, Ort und geometrische Iinıe.

Punkt L siınd Danz stoisch materialistisch formuhert. Dalß3 Kphräm da bei yalles« auf e

N Schöpfung einengt und den Schöpfer davon ausschließt, sagt selber In Hd 30,4
»A lles Geschaffene hat, mtähd w-atrda (Erstreckung und Raum : uch 1 Abschn. D: erschien
mtähd).« Die Verbindung VO.  - Raum und Ort (atra HR U  d) findet sıchn auch ın Hd
0:3; die Sache des Raums Tklärt wıird durch Cie Frage, ob etLwas Ba  atra  e wa-b-dukka wohnt.
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(2) Ks gıbt nıchts, das nıcht mıt der Zeıt und unter der Zeıt un ın der
Zeıt geschieht 7

(3) Kıs gıbt nıchts, das nıcht unter dıe Zahl un! das Ma 76 fıel oder fällt
(4) Kıs g1bt nıchts, das nıcht Länge un! Breıte hat77
(5) Ks gıbt keinen Körper oder Person?8, nıcht e1iIn Zeichen (Merk-

mal) ist, dessentwegen S1e VO  w ıhrem Genossen getrenn ist, W1e der Punkt%,
der eınen Buchstaben8® VO  } dem andern trennt

(6) Ks gıbt nıchts Gezeichnetes und Geschriebenes, 1n dessen Zeichnung
oder Schrift nıcht eıne Linje81 ıst

(7) Ks g1bt eın Tönen?? oder Flüstern8? oder Sıngen ®4 oder Laut, 1ın

uch hier berichtigt Hd 26,2 yGottes Schöpfung steht, unter der Zeit«.
SyT menyänd w-kayld. Vgl Anm Zu der Ausnahme, die auch hier (+o0tt bildet vgl

Hd} J0,1 »(Gott) ÄteE L-kayla w-metqäld la-msochtä.
Vgl Abschn. U, XI (urkd wa-nptäyd). Kür ott vgl uch hier HdY 30,3
SyT Darsönd, das gr DrOSODON, hier In der Bedeutung : Antlitz Uu. erweıtert die N

körperliche Erscheinungsform elines Menschen, der 118  - ıh; erkennt WI1e 1ın SdEF 2,669{ff
be1 abwesenden Menschen treten für uns die Namen die Stelle der DArsSODE ; gleichwertig mıit,
Darsopne stehen 1 Anschließenden sürdtd und salme.

Syr Aatd ; vgl bereits Anm. (das Wort als Zeichen für das lekton) Hier ist das Krken-
nungszeichen eines konkreten Einzelwesens (in der objektiven Realıtät gibt toisch 1Ur

Kinzelwesen). Dieses Ata kann folgende Senecastelle beleuchten, nämlıch eMUS! WWOT .

(B ALX) 4) nullum anımal alteri Par est; eti1am QUaC sımılıa videntur, CU. contuleris, diversa
SUuNT. tot fecit SCHNETa foliorum : nullum 1O  — Su&a& proprietate sıgnatum (also Äätd sıgnum).

Ich kann dem Vergleich 1Ur einen Sinn abgewinnen, indem ich hier einen inweis auf den
diakritischen unkt der syrischen Schrift finde. Sprachliche Voraussetzung dafür ist die Über-
setzung Von Detgäma mıit; Buchstabe, ıne Bedeutung, für die der 'hes eın Syr.-arab. Lexikon
anführt (harf, AyYa, lafza) Aus Kphräm sehe ich wenıgstens ıne Brücke hın dieser Bedeutung
In 50,4 die Juden zıt1eren hne KEınsicht qäle d-npetqgäme, offen bar zwıschen qäld, dem
gesprochenen Wort, un! Detgäma, dem geschriebenen, unterschieden wird.

SyT surtd, WwW1e ben bei der geometrischen Linie der Abschn. XAV. Das dort
herausgestellte Mißverständnis (vgl Anm 58) scheint; uch hler wirksam se1n.

SyT nqdsSa. Das Nomen bei Ephr. 1Ur hiler und später In 42,12 Das erb (ng  15 das
zunächst schlagen, klopfen bedeutet, wird uch bei Kophr. In der Verbindung mıt kendrd Harfe)

yspielen, muslzleren« (vgl CONtIra JS ul 4, der Irrtum spielte auf seiner Harfe) ; dabei wird
gleichbedeutend mıiıt ZWWLT (sıngen) WwI1ıe In Vırg 29,6 hat die Harfe des Moses gespielt und

(vgl Vırg Kür das nqAsa hier erhebt sıch Cdie wichtige Frage, ob Kphr. damıit
die aute der artıkulierten menschlichen Sprache gemeınt hat (was alleın mıt den folgenden
»s1ieben Vokalen« Kinklang stünde) der ob VO  — allen Naturlauten verstand und damıiıt
wleder ıne wichtige Unterscheidung nicht. beachtet; hat. Die andre Stelle 1mM zweıten 'eıl JI1SNSTer

Schrift, nämlich 42,21, spricht für dıe iırrtümliche Auffassung. Denn h  1er heißt C5S, daß zwıschen
Wwel harten Substanzen beim Aufeinanderschlagen eın Ton (nqdäsd) entsteht.

SyT zmämMd uch hlıer stellt siıch cie gleiche Frage Ww1ıe In der vorangehenden Anm. un!
uch hier spricht der sprachliche Befund für einen Irrtum Kphräms. Denn 1n SdHE 6,501 steht
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dem nıcht eıner VO  S diesen s1eben Lauten 85 oder VO  S jenen s1ieben Vokalen 85
un s1eben Sılben 85 n Und deswegen haben auch 1eTr dıe Stoi1ker dıe s1ieben
Sılben aAsomata gemacht?®®, 1n ıhnen alles einzuschheßen W1e auch
dıe Buchstaben8?, dıe keinen Laut haben

”mÄMA für das Surren der Bogensehne und In Vırg 278 ist ‚War VO:  - Menschen die Rede, ber
bleibt der Vergleich mıit einem tierischen aut »wıe W espen SUumMINEeN S1e 1n ihren Höhlen...

(}+esumme halten 816 für Gesang«. Vgl ferner Vırg 29,12, 1ın dem Ausdruck y»Gesumme der
Harfe« ”»mÄMd die Stelle VOIL nqdäsSd tritt. rst 1n dem sicher unechten Sermones x 1,213
T1 MNÜÄ gleichbedeutend neben qgäld.

Syr nsära Beı Ephr. findet sich öfters die Korm nussärd der nusrätä für (Wiegen)-
ZESsans. nsärd steht 1LUT noch 1n Pr Ref. I’ 65,40, 1n einer Anspielung auf Manıiıs Hymnengesang.

Die TEL Ausdrücke qäle, hegyäne AL das T, KFremdwort sullabıye (syllabar) mussen hiler
auf (GArund der gleichbleibenden Zahl sieben das Gleiche bedeuten. Dafür kommt ber Aus der
zugrunde liegenden griechisch-stoischen Sprachanalyse 1Ur die Siebenzahl der Vokale In Frage
fa phönegenta stoichera... DAra Ero2s grammatıkoırs thrylumena henpta (Sext Kmp 6  e der
nhönegenta fOon stoıcherön enta bei Diog. AÜer Be1l Diog verrat ber schon der (Jenitiv
IOn storcherön, daß S1e nıcht ausschließlich die Elemente der Sprache sind, w1e KEphräm 916e hın.
stellt. Diog fügt die sechs anphöna hinzu und Sext, KEmp. berichtet anschließend, da ß selbst cdie
Siebenzahl der Vokale umstritten WarT. Zu den Konsonanten vgl Anm So hat, Iso KEphräm
das ST syllabe falsch für die Vokale 4  INCN, Der erste Ausdruck qäle ( DhöNar } ist, viel
unbestimmt. Nur für den mittleren : heqgyänä ist die Bedeutung : »Vokal« AUuSs späteren Quellen
belegt. FKür Kphr selber kann LUr ungenau auf SdHE 6,221 verwlesen werden, heißt
hegyänd L-melaf SAarTIN, WIrLr haben (wıeder) angefangen, das (buchstabierende, laute) Lesen
(der Elementarschüler) lernen. Dazu mu noch ıne Stelle aus der S Übersetzung des
'Iıtus OSTTL. angeführt werden, hegyänd unzweifelhaft ZULC artikulierten menschlichen
Sprache gehört 1MmM Gegensatz Naturlauten (ein Unterschied, den Ephr, völlig vernachlässigt
hat) und darüber hinaus wahrscheinlich Vokal der Silbe edeute Denn hier wird die MaAanı-
chäische Ansicht, daß uch eblose Dıinge wıe die Steine ıne Seele hätten un! daß dies durch
die VO  - iıhnen erzeugten Laute bewlesen würde (vgl Anm. 154), zurückgewiesen durch che
Unterscheidung solcher re1iın physischer aute als anarthra dicha fes logıkes kineEseös (gT. ‚ 381.  J>
S I-bar MEen mzi Änütd d-melltä balr}t qgäld Ad-Iä mpyarrsa b-heqgyäne 77,30) VO  S der enarthros
nhöne 62,395), S qdäle mp AarrSE d-heqgyäne 77,26)

KEiınen dAirekten literarıschen Beleg dafür kann ich nicht geben. och hegt bei der grund-
sätzlıchen Annahme der ohyser-Geltung der W örter durch die Stoiker (zu Kiınschränkungen
vgl Anm 9U) dıe Vermutung nahe, daß g1e uch die Elemente der Sprache für Lräger VO.  i Bedeu-
tungen hielten un! insofern w1ıe die lekta für AsOoMAala.

Hier nıcht netyÄäme sondern klarer ktibatd, das neben der Grundbedeutung »das Geschrie-
bene, die Schriften« wıe 1ın SdH 2,65 uch die »Buchstaben« bedeutet w1ıe 1ın O2 <  A  312 der In
Nat. 27,11 eın damıt Ephräm hier mıt den »Buchstaben, die keinen aut haben« die vIier-
undzwanzig stoichera der nhöne  e engrammMatos (das Alphabet) der rag In irreführender
Ausdrucksweise dıe sechs aphöna nac.
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XX

Eıne Zwıischenbemerkung ber oriechische Pferdenamen. (26,42-27,10)
Wıe aber Namen VO  a Pferden o1bt, dıie VO  S der Sonne sınd,
(z.B.) Helıodromos (Hlydımws)88 und VO Feuer, nämlıch Pyro(1)lampos

(Pwrlmpws)®° un auch VO W asser, Pegasos (Posws)®, gıbt unter
(unseren)?! Namen andre Namen, dıe VO  en Je einem der s1ehben Namen??

sınd, abgesehen VO  S jenen Wörtern., dıe Verba und nıcht Nomıi-
na 93 SINd, W1e iıch oben gesagt habe

Liıddell-Seott; gibt für heEliodromos 11UT cdıe Bedeutung sSun’s MESSCHSECT U, den inweis autf
einen Namen und einen 'Iite]l 1mM Mithraskult.

Der Thesaurus ıtıert 1Ur che Form Pyrılampes als Eigenname.
» Wasser« ist., offenbar mıiıt DEgE Quelle ın Verbindung bringen. Die CNSCTE Bedeutung

haft; Nal schon 1n der Etymologie des Hesiod (Theog. 282) yder den Quellen des Okeanos
Gezeugte.« Was diese TEl Beispiele überhaupt besagen sollen, wird Tst. klarer durch den A
schnitt AUGEYVS eine Kritik griechischer Namengebung zurückgewiesen wird. Diese Kritik
geht oh] siıcher uch auf Bardaıjsan zurück, der offen bar als Vertreter eiıner kompromißlosen
physei-Theorie (vgl den Schlußabschnitt Schrift) 1ne solche sachlich widersprüch-
lıche, willkürliche Namensgebung getadelt hat Im Gegensatz den Stoikern, die uch
grundsätzlich auf dem Boden der hyser-Theorie stehen mußten, aber doch 1ın der Übernahme
und dem Ausbau des Krklärungsprinzips der Anomalie mıit subtilen Unterscheidungen große
KEinschränkungen machten (vgl teinthal (Geschichte der Sprachwissenschaft ber den Griechen
und ERömern, I, B 5 uch Pohlenz, Iie Stoa, \ J9{f.), wobel (wıe Steinthal anführt)
e1In Chairemon z.B zugab, daß Patronyma gebe hne die entsprechende Bedeutung.

Der letzte Name, Pegasos, ist eindeutig e1n mythologischer Name. Damit wiıird e1nNn zweıtes
Problem angeschlagen, das bei Seneca, epist. 1INOT. 58,15 erscheint. Hıer sag%t Seneca, indem
den durch die Einteilung der NIa 1ın somata und AsSsOoMAatla notwendig gewordenen Krsatz der
nıa durch Ea tınd übernimmt : ın (inqulunt) natura, quaedam sunt, quaedam NO  - sunt.
et, haec autem, QUAaEC NO  - sunt, (die AsSsOomMata natura complectitur, QUAaE anımo SUCCUT'-

runt, tamquam Centauri, Gigantes et, quidquid alıud falsa. cogıtatiıone formatum habere alıqguam
imagınem coepıit, QquUamvıs NO  w habeat substantiam (qgnömd 1). Iso cdie mythologischen Namen
gehen auf reine Gedankendinge (Bedeutungen) hne jedes qnömd WI1e dıe Verba E Raum, Zeıit
und ahl Vıelleicht ist das für das FWFolgende berücksichtigen, och vgl die nächste Anm.

O] Hier bleibt schon reın sprachlıch alles unsıcher. Denn erstens wırd das b6- (in, unter) VO.  -
den Herausgebern mıit einem Kragezeichen versehen. Ziweitens ist bei dem folgenden Nomen
ıne doppelte Vokalisierung möglıch Smäahin (nomina) der smähayn nNnomına nostra) Liest INa  o
hne he Smähin Smäahin hränın, ware das yandere Namensgruppen«.

Wahrscheinlich gleichbedeutend mıiıt den sieben Vokalen: vgl bereits Anm.
Der hiler klar ausgesprochene Unterschied VO.  > melle ( Verba) und Smähe (Nomina) ist. schon

1n Anm erwähnt worden. Zu einer möglıchen Verbindung der Verba mıiıt den vorangehenden
mythologischen Namen vgl Anm
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Unterschıed zwıschen Wortlaut und Bedeutung (2/,11-28,10)

Laß un das alles (beıiselte) un OTe OM Laut der Zunge?4, der durch sıch
und ın sıch Töne?5 hat, dıe, ındem S1e sıch 1m und wenden, dem Hörer
dıe Bedeutung geben Und diese one und Änderungen des Lautesg95
werden W örter (Verba)®?® genannt, nämlıch : 1ß, trınk, stehe, sıtze. Diese
Wendungen der Zunge 1mM und und cA1e Änderungen des Lautes, eben
den Laut hat das Gehör erfaßt, weıl (körperlich) exıstiert. Die Bedeutung
aber diıeser Wendungen der Zunge und des Lautes wırd (nur) 1m (+eist wahr-

Denn (hıer be1l der Bedeutung) hat sich nıchts VON der Zunge
oder VOoON em Laut, der ZU (+ehör kam, abgetrennt, W1e du, WenNnn du etwas
VO deiınem Fleisch oder VO  am deiınen Augenbrauen?”? weggeben würdest,
ırgendeıne Substanz geben würdest, dıe eTrLAasStEe und gesehen werden
(könnte). Hıer a her hat (nur) das Ohr deınen Laut, der ankam, gehört.
Und WEeNnN Perser SINd, (dıe deiınen Laut hören), ann bleibt der (xe1st
ohne dıe Wahrnehmung der Bedeutung der W örter?®8, während das Ohr

Hier TST unterscheidet Kphräm klar qäld (gäleh d-lesänd) or DhOöNE, den materiellen
Bestandteil der Sprache, VO.  z seinen SMÄNhE- sukkale ach Sext, Emp 291,10{f£.
(adv math VIUILL, 11) be1l den Stoikern Chie nhoöne das SEMALNON und SOMa und stand In
letzterem mıiıt dem bynchanon (dem objektivem Gegenstand LO ektos hypokeimenon) uf gleicher
Stufe; 1mMm Gegensatz fO SEMALNOMENON DYTAGMAa kanr Lekton, das als MWSOMALON bezeichnet wurde.
Vgl uch Diog. Laert. S (VIL, 55) SOM estz phöNE... DAN Jr DOLUN SOMAa.

Syr ne m(a )tda. Das Wort steht bei Ephr. uch für den aut, der Harfe (de eccl,.
41,2) .ber doch VOT allem VO Laut der menschliıchen Zunge, In SDN S 21,20 ne*mtä makika
d- Märan (nämlich dıe OTrTte den Pharısäer Sımon habeo t1ıbı alıquıid dicere), und VOTLT allem
1Mm Komm. Gen un Kx vol 152 /Syr L: S 107,4), VO.  w Joseph 1ın der Krkennungs-

gesagt WIT:|  d sahlef (sıc ! vgl hler suhläfe) lesänch w-ne mteh... Tesänd "ebräyd AYULT hanı
»Ich bın Joseph, uer Bruder«.

Syr melle, hlıer wıeder klar ın der ENSETICHN Bedeutung VO  - Verba. Daß Kphr 1eTr 1Ur

SI1e nennt, geht ohl darauf zurück, da ß ın ihnen der Unterschied zwıschen körperlichem aut
und unkörperlicher Bedeutung besonders klar ın Erscheinung I1 weil die Verba überhaupt
kein Eync  NON haben, sondern reine ASOMAla sind.

Nımmt offen bar das e1sple. des (körperlichen) Wınkes und se1NerTr Bedeutung OrWeg,
das TST 1mM folgenden Abschnitt rwähnt wird.

Kphr SEtZ ın das Beispiel den Perser e1n, ausgehend VO  - qgeiner Sprachgemeinschaft un
Sprachnachbarschaft da  S übrigen stammt UuSA4MIMmenNn mıiıt seliner Verwendung (um den Unter-
schıed zwischen dem körperlichen aut und der unkörperlichen Bedeutung aufzuzeigen) wleder
Aaus der SI Philosophie ; vgl Sext Kmp (adv. math I, 159), der Skeptiker polemisch
nachweıst, daß weder nhöne sömatıke noch lekton aAsomaltlon der 0908 (stoı1sch gleich nhöne SEMAN-
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nıcht ohne das Hören des Lautes bhlıeb Wäre aber dıe Bedeutung ırgendeine
Substanz, ann würde das Ohr WIe dıe Stimme auch S1e wahrnehmen.

XX

Das gleiche Verhältnis VO.  S Wınk und Buchstabe ZUTLC Bedeutung
(  30'2‚)

Und sıehe, auch aıt einem Wınk gıbt elner eıne Bedeutung??, ohne
daß daben das (+ehör ıIn Frage ame un ohne daß iırgendetwas VO

Wınk abgetrennt worden wäre, oder VO den Buchstaben1°,
DieSiıeht doch auch das Auge, das nıcht lesen kann101, dıe Schrift

Sınne nehmen dıe Bedeutung nıcht wahr, da diese Bedeutung VO Auge
nıcht gesehen, VO und nıcht verkostet och gerochen und eTrLAaste wırd.
Die Bedeutung aber, dıe OM Ohr 1n der Stimme (mıt)gehört WITrd, ann auch
ZU. Wınk (hinzu)kommen, wobel ann cht das Ohr S1e 1mMm Wınk vernımmt
sondern das Auge I3 Bedeutung aber wırd ın allem
wahrgenommen10?, weıl 1E unkörperlich ist

‚X 11

Der Irtrtum des Bardaısan 29,6-30,1

So sınd alle diıese Wörter (Verba) und Namen (Nomina)103 VO  un allem,

tkeE WUDO driano0ıas eknpemnOmMeENE) Se1IN kann. Das beweist für cie nhOöNnE sömatıke folgendermaßen
(tEs DhONnNEs) retheises Dantes akuusin, Hellenes kar Barbaro:r, u de logu... Hellenes MONOL. KEphräm
kennt offen bar nicht die große Schwierigkeit, die daraus für cdie Yhysert-Theorie der Sprache
eNtste. die der Skeptiker Sextus kurz VOT der ben zıt1erten Stelle 1ın ausdrückt
» Wenn die Namen DhysEL waren, dann muüßten alle alle hören Il verstehen), die Griechen die
Barbaren und die Barbaren die Griechen und die Barbaren anders sprechende) Barbaren.
Das ist nıcht der 'all Iso N1ıC. Yhyser SEMALNEL fa ONOMAlAa..« Wıe dıe Stoiker diese Schwierig-
keıt gelöst haben, ist uns nicht überlieftert. Steinthal vermutet, daß ihre Lösung mıiıt ihrer Begrün-
dung des systemwIl1drigen Prinz1iıps der Anomalie verbinden ge1

Ephr. denkt offen bar einen auifordernden Wınk mıiıt der Bedeutung eınes der ben
angeführten Imperative 113 uU.5S5.W.

100 SyT ktrbädtd : vg! Anm. 87
101 SYT. 1Ur "aynd hedyöttä (gr drötes).
1092 Im 'ext ist ohl sicher met(rges) ergänzen.
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Was exıstiert, nıcht KÖörper sSoNdern Bedeutungen!°®3,
) Denn ohne Laut103 oTe ich iıhren (der Bedeutung) Laut, auch Wenn
n]ıemand davon MIT gesprochen hat 104 Diese Bedeutungen haben, Wenn
du S1e MI1r nıcht aussprichst, keinen Laut Mıt deimem Laut sprichst du diese
Begrıffe AUS, dıe (für sıch) keinen 1Liautf haben Hıer 1U  w hat Bardaısan
geirrt105, indem VO  a den Bedeutungen behauptete, S1e würden gehört.
Nıcht aber iırrten dıie Stolker, die sagten, daß 1E 1 (+eist wahrgenommen
werden.

Die Bedeutung ıst; verschıeden VOIN Laut WwW1e VO  a der Schrift ; Zeichen-
charakter der letzteren 30,2-31,7)

Das Sehen ist das Auge (gebunden)!96,
der Laut dıe Zunge, das Rıechen dıe Nase, der G(Geschmack AIl den
(+aumen, für das Tasten (1st es) der (ganze) Körper. Und diese (Sınne) SINnd

103 Hier werden noch einmal die Smähe (Nomina) mıiıt Einschluß der melle Verba) hne
weıteres miıt den lekta (Bedeutungen) gleichgesetzt, hne daß ihr nhöne€-Charakter, obwohl VO  -

nhöne gleich anschließend die ede ıst, berücksichtigt un! systematisch eingebaut würde. Die
folgenden Zeilen, 29,11 3 ’ mussen wieder übergangen werden. In ihnen ist zunächst noch eIN-
mal VO  - »jenen s1ieben« ( Vokalen) die ede In den anschließenden Zeilen werden anscheinend
wieder eıit un! Raum erwähnt. Dann heißt 1n »Und werden uch diese S]  {a (sechs,
sic ! sukkälin, die (+eno0ossen VO.  - jenem (Raum ? eıt ?) nicht gesehen der gehört.. Wer
sind diese ysechs«? Sind S1e mıiıt dem un bestimmten enem« den sieben Kategorien des Ab-
schnıtts verbinden ?

104 Vgl dazu auf der Ebene des Sehens Diog, Laert. 9  » (YIL 61), ENNODEMA, VO  -

der Seite des lekton gefaßt, Yhantasma dianoras genannt wird ute br ulte DOLON, hösaneı Ae W
kar hösaner DOLON, h0o210n qgınetar analypoma hrpnü karı Me DaronNlos

105 Der Irrtum des Bardalisan lıegt Iso wieder 1ın eıner völlıgen Materlalısıerung des Geistigen.
Das wıird ber nicht 1n einem Gegensatz der platonıschen Ideenlehre, sondern ausschließlich
1m Gegensatz der stoischen Lehre VO  - den AsOoMala gesehen, cie wahrscheinlich Bardaisan
mıiıt, der platonischen Lehre verwechselt hat; vgl Anm Die Lehre des Bardaiıisan selber
ıst; gekennzeichnet durch einen radıkalen, philosophisch primitiven, mythologischen Materı1alıs-
INUuS, der iıhn nicht: 1Ur 1n Gegensatz dem Durchschnittsstoizismus mıt seiner lekta-Theorie
bringt, sondern uch un noch viel mehr dem radikalen Materialismus der intransıgenten
Stoiker, die die Kxıstenz VO  - AsOoMAala leugneten ; vgl Sext. Emp 344,2 (adv. math
vA 258) » Kis g1ibt ein1ge, die die Kxıstenz der aufgehoben haben und War nıcht 1U

Heterodoxe w1e die Epikureer, sondern auch Stoilker wıe Cie Basileides, die cie Meinung
vertraten meden Nar aAsomata«.

106 Ist. 1m stark lückenhaften ext nicht gegeben, WIT  d ber autf Grund des Folgenden erganzt.
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gebunden un werden nıcht abgetrennt Die Bedeutungen aber sınd nıcht
gebunden (Denn wenn) du glaubst (dıe Bedeutung) sSec1 den Laut
gebunden sıeh daß auch Dinge (dıe gesehen werden)107
Die Bedeutung 1sSt Ort und (zugleich) WI1IC keinem Ort Denn
sıeh, ich weıß nıcht. ob deın Tiant (Stimme) schön 1S% oder nıcht, WeNnN du
nıcht (ZUVOT) oder gerufen hast, un dıe gleiche Bedingung gılt
VO  am deiımem Sehen, VO deınem KRıechen, VON deinem Hören Die
Bedeutungen (in) deınem (Geıist) aber ann ich auch ohne deine Zunge nd
ohne deiınen Laut durch dıe Buchstaben kennen lernen ob S1e gyut oder klug
sınd ındem dıe Buchstaben Zeichen für dıe Bedeutung sınd 108 Die uch-
staben werden eım Lesen getrenn (ausgesprochen) nıcht aber wırd dıe
Bedeutung getrenn (geteilt) und (dıe Schrift des) Buches wırd gesehen
während dıe Bedeutung nıcht gesehen wırd

XIV

Zurückweıisung des Tadels (des Bardaı1san) oriechıschen Beiınamen
vgl XX (S1 31 —““

Und ziem sıch nıcht daß 11l dıe Griechen tadle WESCH der (dıch-
terıschen) Beinamen10° d1e S1€6 gaben Denn nıcht damıt 1an darüber

107 uch hiler Erganze iıch (sebwätd met ) hazyäanydata
108 SYyT ktibäta Aätwäteh ECENEN ulkkala Zu Ata SCMELON (das körperliche SECMALNON) vgl

bereits Anm cie er melle) yZeichen« genannt wurden cdie Einengung auf die
Verba Aus dem Zusammenhang heraus erklärt wurde Denn sachlich hätten uch die Nomina
und alle übrigen W örter, insotfern S16 nhöne sınd dazu genannt werden IN USSeNN Kphräm holt
das nırgendwo nach Was ohl auf den Fehler der 1e| 308 Verbindung SC1INES Smä(he)
Begriffes mıiıt ulkckala (Bedeutung) zurückgeht Hıer, bei dem Zeichencharakter der nhöne
eENGraMMALOS, der Schrift bzw iıhrer Elemente der Buchstaben, lag für den Syrer Ephräm
Danz nahe, Cie ktibäta als Atwdtda fassen, weil SyTr Atwd.  fa selbst schon neben der Bedeu-
tung »Zeichen« uch die VO  w » Buchstaben, Alphabet« besaß vgl Hd} (}

109 SyT kunndyd das bei Kphr oft gleichbedeutend mi1t steht ber doch uch wlıeder
als » Beiname«d VO eigentliıchen Namen getrenn wird WIC Hd 62 » Die Menschen wurden

der Schrift yGötter« zubenannt (etkannrtw), verloren ber durch diesen Beinamen (kunndyd)
nıcht ihre Natur S16 tragen (nach W 16 VOT) iıhre SCHAaUCH Menschennamen (Smähe hatıte) Ferner
Hd 63 »Wenn jemand Beinamen erhält, (metkanne), dann hat ırgendein Grund diesen
Beinamen (kunndyd) gegeben och dringenden Yällen (bei Urkunden, Testament: und Gericht)
sıiınd cdie wahren Namen (Smähe Sarıre) erforderlich
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rechte un: streite110, wurden diese Beinamen gegeben!11, sondern damıt
11a verstehe110, (gerade) Ks WTr 9180 nıcht geziemend, rechten
mıt etwas, das nıcht ZUIN Streıt geschaffen wurde, sondern ZUTIN Verstehen110.
Denn d1e Dichter112 hätten auch Sar nıchts dıchten112? (können), WeNn S1e
diese Beinamen nıcht verwendet hätten, Man kennt ‘urwahr dıe Dıinge, dıe
(leeren) Streıt und Disput verursachen.

KK

och einmal : dıe unkörperliche (Bedeutung der) sx1eben Vokale un dıe
unkörperliche geometrische Lıinıe un FKläche qg s umfassende archar (StO7-

che1ua) (31,27-31,46)

Denn auch Jene Verba1l1l3, dıie gesprochen werden, sınd 1ın jene s1eben
aAsomMdatalı4 eingeschlossen. Denn VON Jenen s1eben (Namen)1!* AUuS beginnt
INa  S alles auszusprechen!15,

Der (Linien)zeichner116 aber Sagı VO  a} der Geometrie117, daß 1n iıhren Linıen
alle Geschöpfe und Werke geschaffen sınd. Und daß dıe Griechen VO  —; der

110 Im Syr. stehen che Verbalnomina dind, dräsda Hs ulkkald Bel iıhrer Auflösung 1n e
Infiniıtive wıe die Übersetzung tut), drängt sich für nukkalaä hıer die aktivische Bedeutung
auf vgl Anm 31

111 Syr (kunndye) SUMUN positı sunt, ponuntur tıthentar, das heißt Iso S1e sind theser

(des menschlichen Logos).
112 SYyT SÄyOmMmE und SVM, letzteres ın einer Sonderbedeutung, cdie ıIn Hd B7 die Seite

VO.  — EMUNLT stellt un die In der Wendung ‚us dem Komm. Z (+e2&n Kx vol 15  Z  SYT. I
37) aylen Aa-b-memre w-madrdse SImÄn lan mıt ydas, WwWas WIT ın den Sermones un ymnen

verfaßt, geschrieben, gedichtet haben« wiedergegeben werden kann. Das dazu gehörıge Nomen

agent1s säyomä mıt der entsprechenden Bedeutung VO.  — Schriftsteller, Verfasser, Dichter
kenne 1C. 1LUFr AuUuSs dem kaum echten Nat./Epıiph. 3,28 U: 6,19

113 och einmal kehrt KEphr den Verba zurück miıt der Wendung melle d-metmallelän,
WI1e schon 1MmM Abschn. ANE 1U daß hier das nach der Norm und für Ephräm ZU erwartende
KFem. steht. (vgl Anm. 66) ; vgl ferner Abschn. XIl (Anm. 50) Hıer, 1 Schluß des ersten "Teils
der Rede, sollen ohl cdıe Verba als reine ASsOoMAala (ohne entsprechendes bynchanon) der folgen-
den geometrischen Größe der KFläche überleıiten, die DallZ überraschend un unsystematisch
noch angehängt wird.

114 Von denen ben ın Abschn. XN (Anm. 67) schon cdie ede War die sieben Vokale VO  b

Ahbschn. die uch 1mMm Abschn. K AN die s1ieben Namen genannt wurden, WwWI1e noch einmal
hier 1m Folgenden, wenigstens nach dem VO.  S den Herausgebern vermuteten Text.

119 Sie sind Iso archar der stoichera der nhönNe,
116 Der Kontext verlangt die Lesung entweder des. substantıylıerten Partızıps (särtd) der

der Berufsnamenform (sarrdtd), beide Kormen 1U hler.
117 Das griech. Wort, ber mıt der SYL. Endung (von Abstrakta) „utd.
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epıphaneıa, Sıchtbarkeit118, sprachen, ist das dıe Krscheinung VON allem
Behebigen ; e gehört urwahr nıcht den Dingen, dıe gesehen werden, we1]

selber keine KErscheinung hat

Z weıter erl

XXVI

Voraussetzungen für das Zustandekommen des Sehens (51,47-32,27)
Die Bedingungen aber für das Sehen sınd folgende : (rıchtet sıch)

ach der Ferne und ähe (dem Maß) des Zwıischenabstandes ach Größe
und Kleinheıt dessen, W as gesehen WIrd ; un sach Gesundheit und Schwäche
des Gesichtssinns1!9 ; und ferner ach der Milde und Stärke des Lıichts, das
ın Krscheinung treten 1äßt Denn be]l (ZU) 1el Licht wırd das Auge betäubht
un wırd auch das, Was (sonst) gesehen WITd, verschlungen oder ZUSE-
deckt120, WIe dıe Sterne ÖOn der Sonne. In (dıeser) einen Hınsıcht ist also dıe
Finsternis dem Lıicht, das 1n KErscheinung rTeten läßt, ähnlıch geworden121,

118 SyT galyuta. Kıphräm verwendet dieses Wort für das Sichtbarwerden des Logos 1n der
Menschwerdung 1n HaAr 51,2 »Wer könnte schauen, Herr, b-kasyütäk, L-galyuta I«
Dazu gehört Vırg 36,9 (Christus bleibt verborgen) O-galyuten, Und mıiıt diesem Wort gibt
Ephräm den geometrischen Terminus epıphanera wieder ! Die wıssenschaftlichen Definitionen
Ww1e die der Stoiker : eprphanera estz SOMAatos tO mekos karı nlatos MMONON echon bathos d’u
(Diog. Laert. 1885,16) (VIL, 135) iıhm offen bar völlig unbekannt. Das stiımmt Sanz mit;
selner Verkennung der geometrischen Linie überein, W1e 1E In den Abschn. XIV ü Tage
trat (vgl. Anm. 58) Das 9anz unvermittelte uftauchen der geometrischen Fläche, weıt getrennt
VO  w der geometrischen Linie, hier 1m Schluß des ersten Teils wird 1Ur dadurch verständlich, daß
die alsche Übersetzung VO.  w epiphaneia miıt Sichtbarkeit dem Thema des zweıten 'Teıls über-
leitet, den Ausführungen über das Zustandekommen und die (zesetze des Sehens un! (neben-
bel au des Hörens un: der anderen Sinneswahrnehmungen.

119 Die Lesung des Worts steht nicht fest; Die Herausgeber schlagen d-"aynd (des Auges)
VOTr; ich würde nach den Buchstabenresten d-mahzya  Z (Ort des Sehens) lesen. Jedenfalls ist das
arstheterion gemeınt, das iın einer ahnlichen Aufzählung bel Nemesios erscheint
Vier Dinge braucht das Sehen 0DS18) einer SCHauUeCnN Krkenntnis . ablabes arustheterion, SYNEME-
Lros KINES18 kar dıiastema und (LEr katharos kar lampros. Wie INan sieht, hat 1Ur arıstheterzon un!
dıiastema ıne Entsprechung bei Kphräm.

120 SyTr metbla” lIeh methanne. Sehr auffällig ist, daß diese natürliche Erklärung Später,
1ın Abschn. 5 'E abgelehnt wird hw I-hön L-kawlkbe mhannDe semsdä(39,28). Die Erklärung,
die Ephr. hier g1bt, folgt uch schon 1Mm nächsten Abschnitt: vgl die Tolgende Anm.

121 Daß das VO  w Ephr. DU vorübergehend Aus Freude der paradoxen (partıellen) (eich-
setzung VO.  — Licht un Finsternis gesagt wird, beweist seın eigner KErklärungsversuch 1m folgen-
den Abschnitt.
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daß (nämlıch) 1m Finstern dıe Sterne erstrahlen un siıchtbar werden, dıe,
als waren S1e Kınder der Fınstern1s, be1l Licht Tag zugedeckt

Die Reichweıte des Seh(liıchtes) hängt VO  S se1ner Konzentrierung und der
Sammlung des Lichtes der außeren Inchtquelle ab; das Sehen elines fernen

Feuers und der Sterne beı Nacht (32,28-35,11)
Der Grund dafür, daß das Auge versagt, ist folgender : weıl das (Licht

des) Sehen(s) des Auges!2?? sıch be1l einem weıten Abstand verlhert123, des-
sjeht (das Auge) nıcht äbe aber eLWas, wodurch das Seh(lıcht des

Auges)122 W1e 1ın einem ohr eingeschlossen würde, sodaß (weıt €) WOS-
gehen könnte, das sehen, Was der Kntfernung nıcht sehen
ann der Sterne. Der Abstand, den S1e be1 Jag haben,
den haben 1e auch bel Nacht och das Auge, das S1e be1l Jag nıcht sehen,
konnte, das ann S1e he]l Nacht sehen. Und warum % och (nur) deswegen,
weıl dıe Finsternis fUr das Auge WwW1e einem Rohr124 wırd und se1n Sehen125
sıch (darın) ammelt un (SO) den Sternen emporsteıgt, während andrer-
ge1ts auch das Licht der Sterne125 ZU Auge W1€e 1n einem Schacht126
herabsteıgt. Und sieht INa  - auch Feuer 1n der Nacht AUS weıter Entfer-
Nung Be1 Jag dagegen sieht INnan nıcht einmal (aus) eiınem Bruchte1il12”
dieses Abstandes 12

122 SYyT. 1Ur hzäyd (1im vorangehenden Z EKs ist kennzeichnend für die unsystematische
Art, In der Ephr. vorgeht, da ß e fundamentale Frage, WI1Ie das Sehen zustande kommt, TsStT
1ın Abschn. MC MI behandelt wird. Aus ihnen erg1ibt sich, WwW1e erwarten, die
platonisch-stoische Auffassung, daß 1mM Zusammentreiffen des aus dem Auge kommenden
Sehstrahls (Sehlichts) mıt dem außeren Licht 1eg Dabei wird uch klar, daß Ephr. für Sehstrahl
des Auges uch einfach hzäyd (das Sehen) der auch DUr Auge N kann. Vgl Anm. 125

123 SyT hzäyd d-"aynd nahe .. die beste Krklärung dazu sind dıe Worte In 33,4 (dien des
völlig zerstorten Zusammenhangs übergangen werden müssen) d-net(* )eged w-netbaddar
hzäyäh d-"aynd (wenn das Sehlicht des Auges zerrinnt un: sıch verstreut).

124 Syr stlönd, das ST. solen, uch SONStT be1ı Kphr. wIie ıIn Parald. 2!) Hd 41,8 in 42,1
125 Beıde Ausdrücke en zeıgen, daß uch e1m ersten (das Licht des) Sehen(s) (der

Augen) ergänzen ıst.
126 Syr qubbtä, ıne Nebenform qubbä, das be]l Kphr. für die Zisterne ste. In dıe 118  -

Jeremias M Joseph wartf. qubbtä kehrt hler 1n 35,48 als (Feuer)grube des (J0oldschmieds wieder
u ıIn 30,23 steht, qubbd als (Wasser)graben neben (Wasser)röhren (s2löNne)

127 Wörtlich die Hälfte der alfte (ein Viertel).
128 Hier MUu. eın größerer Abschnitt, nämlıich -  9 übergangen werden. Gegen

nde (34,3811.) waäare VOoO außeren Licht (nuhrä da-l-bar) und VO inneren Licht (muhrd da-L-gaw)
die Rede;: letzteres ist ohl das Sehlıicht.
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Schau 1U  - wıeder (ZU) und blıcke auch ın dıe Sonne, un sıeh WeNnNn das
(Augen)licht sich nıcht langsam sammelt und (SO) seiInem Ort kommt,
ann das Auge nıcht sehen. Und WE hınwıeder dıe Lampe be] Nacht auf
dem Weg erhıscht, erkenne we1l das Augen(lıcht) sıch mıt den Strahlen
der Lampe Zzerstreut hatte129, annn HÜT ann (wıeder) sehen, WenNnn

das (eigne) Licht langsam be1l sıch (wıeder) gesammelt hat

XMXVIII

Die Wırkung der Konzentrierung des Lıichts veranschaulhicht durch das
Beıspıiel des assers (ın Röhren), des KRauches, des Lufthauchs; durch dıe
Verstärkung des Lautes 1n der Posaune ;: das usammenzıehen des Mundes

beım Sprechen un des Auges he]l SECNAaUEN Sehen (35,12-37,20)

Um aber UT erkennen, W1e sehr Röhren Zerstreute Dinge sammeln un
aussenden., schau NUr, bıs welcher öhe W asserröhren130 weıches
W asser leıten und aUSSPrENSEN. Schau ferner auf dıe W asserkanäle131, W1e
hıer das W asser 1n Gräben un Röhren gesammelt wırd und emporste1gt
und auf schwer zugängliıchen Höhen seinen Dıienst T5 hbenso könnte
auch das Auge A US weıter Herne sehen, WEeNnN e1n (entsprechendes) In-
sStirumM en 1132 für das (I.J10ht des) Sehen(s) der Augen gäbe

Sıeh ferner dıe Öffnung elInes Feuerofens, W1e S1e den Rauch ammelt und
ıh entweıchen und 1n dıe ohe ste1gen äßt Wenn a her ann der Rauch ın
die Weıte der La entwıchen ıst, verırrtt und Zzerstreut sıch und wırd
verschlungen W1e das (Licht des) Sehen(s) der Augen.

Betrachte weıter auch den Lufthauch, den WIT sanft AUuS dem und
entlassen, und sıeh. W1e stark und heftig ausstromt%, WeNnNn 1MmM Blasebalg
des chmiedes oder In der Feuer)grube des (+0ldschmıieds gesammelt
wurde, dieser se1INeT Konzentrierung. uch e1ım Lufthauch, der
weht. wırd se1ın Wehen, WEn In Bergschluchten oder Maueröffnungen
zusammengepreßt WITd, stärker, dieser Zusammendrängung.

129 SyTr DÜahyı  a  e hwdt sıch verırrt, sich verloren hatte (vgl Anm 123)
130 SYyT SLfONd, das ST sıphon (Sıphon) ; be1l Kphr. 11UTr hier.
131 Syr gatrınd, M1r T: AuUuSsS dem Komm. Gen. Kx vol 152/syr. d 29,8)

bekannt. Ziur Sache vgl de ecel. 45,21, als W under der menschlichen Technik (ummdänutd)
angeführt wıird »(Der Mensch) zwingt das W asser AUuS der 'Tiefe ın große Höhe steigen ın
den rukkabe (Werke der Technik u ‚.WarLr nıcht 1Ur die »Schöpfeimer«, Ww1e ich Stelle vermutete,
sondern allgemein die hier erwähnten Bewässerungsanlagen).

132 SyTr Tgn gleich 9T. OTGANON, das Fremdwort 1Ur hier.
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Betrachte ferner auch das Horn und sıeh, wıe der Taut (der Stiımme)
1ın UuNS schwach ist un W1e CL, WEeNTN AUuS uns heraustrıitt, sıch verhert.
Wırd aber se1In Sichverlieren ın einem Horn gesammelt, annn erkenne, WIe
weıt der gesammelte Laut drıngt !

Nımm dır ferner elıne Probe WenNnnNn du deınen und weıt aufsperrst
und schreıst, verhert sıch eın Laut un wırd schwach. Wenn du a her e1In
wen1g deiıne Lıppen außen zusammenzıehst un innen damıt gleichsam
eınen Schoß scha{ifst, ann ammelt sıch eın 1.anT und wächst stark

133

Achte ferner auf den Zıiımmermann134 ! Wenn schaut., ob der Oolz-
(balken) gerade ist, zieht jener Handwerker134, weıl das (Licht des) Sehen(s)
SeINES Auges, WeNnn DahZ offensteht, sich zerstreut, das Auge (bıs ZUT)
Hälfte ZUSAININEN, auf dıe Geradheıt des Holz(balkens) kon-
zentrieren.

tme ferner den Lufthauch durch deinen und eın und atme auch durch
deiıne Nase und sıeh, daß der tem delıner ase stärker lst, d1e u
sammeln un! einzuführen, weıl dıe Nasen(gänge) CHNS sınd 1355 und WwW1e
Röhren.

Und WeNn e1in Handwerker dıe Tiefe dıe ohe ausrıiıchten wıll,
macht siıch e1iIn 00h136‚ das (Licht des) Sehen(s) SEeINES Auges
gesammelt hındurchzuführen und (SO) dıe Oberfläche der I1iefe SCHCNH dıe
ohe abzuzählen.

MKRKEXN

Die Luft Täg alles Duit, W ärme, 1alt (und Licht) (37,21-37,45

Ich behaupte aber, daß auch uft un: W ärme, WEeNN S1e (SO) gesammelt
würden, ebenso weıt sich entfernen könnten. Das nuß SEe1IN. Denn
ann hıer cht uhe bestehen, weıl dıe Lutt: dıe 1€Se) Dınge (mıt sıch)

133 Ks folgen In Worte, cdıie hıer keinen Sınn ergeben, die ber mıt dem Anfang des
übernächsten Beıispiels In Zusammenhang bringen sind.

134 Syr. naggärd HS ummänd, letzteres technıtes ; ummMÄnd hat Iso die ENSCIE und weıtere
Bedeutung des ST Worts.

135 Kın unsıcheres Wort In Zeile 37,9 macht cdie JaNZe Stelle unverständlich.
136 Syr neqgbä (gatınd) . SL, WrypPpema, 0DE HKs geht offen bar eın Kontrollinstrument, das

mMI1r unklar bleibt.
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führt137, 1n Bewegung ist und nıcht ruhen annn Denn 1n der Luft wırd q, ]]
dıes (mıt)geschleppt.

Betrachte ferner, daß, W er dıe FKFlöte bläst oder wer mıt dem Mund laut
ruft, E einatmet, damıt die La ZU Fahrzeug für die Stimme oder für
den (Laut des) Blasens werde. Denn dıe Luft ist das Fahrzeug für al (dies)138,

O€  54

Drei weıtere Beıispiele für ygesammeltes Licht«. (37,45-38,5
Ferner auch dann, nn elner dıe Sonne blickt, ammelt sıch azu

das (Licht des) Sehen(s) der Augen NUr, WenNnn (dabel) selIne and ber
dıe Augen hält und S1e (SO) verdeckt.

Ebenso zerstreut sıch das (Licht des) Sehen(s) der Augen un ann nıcht
1n dıe Ferne drıngen, nn elıner eıne Lampe räg und (daben) nıcht seine
and ber die Lampe breıtet un (SO) ıhre Strahlen VO  w} selınen Augen zurück-
hält

Und Wenn elner 1n e1In (GAefäß mıt klarem Wasser blıckt, sıeht, drunten
1MmM gesammelten Wasser139 dıe Farbe (das Blau) des Hımmels und auch den
Vogel, der zufällg hoch ber dem Gefäß fhegt

X3

Eıne weıtere Bedingung für das Sehen das (rechte) Maß (38,26-39,5
Da NUu  D aber uns alles mıt Maß gegeben ist1 40 sehen WIT äuch,

mıt allen übrıgen (Voraussetzungen), (nur) mıt Maß Denn sowohl dıe
137 SyT A ar däbörhen, woörtlich die uft ıst ihr Wagenlenker ; vgl daäböre W agenlenker

Nıs8 45,7 ü Hd} 79,5 Im folgenden trıtt seine Stelle das Fahrzeug.
138 Darin ıst VOT allem uch das Lıicht miteinbegriffen ; denn e aufgezählten Fälle sind Ja

L11UTEr Beispiele für den analogen all des Lichts. Dafür daß damıt e1iINn  i wichtiger Punkt des e1IN-
schlägigen Kapitels AUuUSsS der griech. Philosophie 1Ur nebenbei U, sehr vereinfacht und ungenau
angegeben wird, Se1 AaAus dem Referat,; des Nemes1ios verwlesen auf die mit dem Augenlicht (£O k
LOn ophtalmön aporrheon DhOSs) gleichartige uft (komorogenes aer) be1i Platon der (aus der gleichen
Stelle) die allor:ösis u DELK des Aristoteles (MG und VOT allem Aus dem Bericht
über die Anschauung des Galen qınetar ho (LEr OT GaNON ö(4%) ophthalmöf(i) DTOS en LOn OYÖO-
MENON MagnÖSiN, ho aer epsychömenos !] hyDO Les heEliakes auges vgl dazu uch noch
für die Stoiker Zeller ILL, Teıl, 10L1, Anm 1! lex. Aphr. für die stoische Anschauung
zıtiert wird LO DhOSs ö(4) Lr memichthar

139 Das gesammelte« Wasser erklärt vielleicht, wıe dieses Beispiel hieher kommt; denn ıhm
entspricht ohl ıne Sammlung des Lichts.

140 Vgl bereits Abschn. T:
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Himmlischen W1e dıe Irdischen halten sıch mıt allen (+eschaffenen eın
Maß Wenn (Geschöpfe) g1bt mıt einem Mehr, wıe dıe Lasttiere mehr fressen
a ls dıe Vögel und die (vierfüßigen) Tiere mehr trınken als dıe Kriechtiere
un dıe Sonne heller ist als dıe Sterne, stehen doch alle unter einem Maß
Steigere 1Ur dıe Flamme und sıeh, daß dıie Hıtze ste1gt So nımmt das
SsSehen a3,b auf grund (ZU) starken Fastens141. Und WEeNlN das Sehen schwach
geworden ist, versagt Die Technıken14? aber, VON denen iıch sprach,
helfen (immer) unseTeTr Schwachheıt.

MNX

och einmal Warum sehen WIT dıe Sterne 1UT be1 Nacht ® (39,6-40,12
Wiısse ferner Fıinsternis und Sonnenlicht sınd einander entgegengesetzt.

Nıcht wırd a, 180 das Kntgegengesetzte V  e selinem Kntgegengesetzten unter-
stutzt Und das Licht wırd VOI selinem Verwandten nıcht geschädıgt.
och wırd das (Licht des) Sehen(s) e1ım (Tages)licht (beinträchtigt), weıl

ach rechts und links abırrt W1e W asser, das auf ebnem Boden umhermTtt.
Weıl un 1n der Finsternis (der Nacht) das (Licht des) Sehen(s) nıcht ach
rechts und lınks abırrt und W1e 1n eıner Röhre (39,28
Die Sonne deckt mıt iıhrem (+lanz dıe Sterne nıcht Z Denn das Licht
(der Sonne) wıird für den mıt ıhm verwandten Stern nıcht ZU Gegner.
ber dıie Strahlen (der Sonne) zerstreuen das (Licht des) Sehen(s) des Auges
un: annn (SO) dıe Sterne cht sehen.

Denn siehe eıne Lampe, (brennend ‘) Mıttag, wırd gesehen, ihrer
ähe Würde (das Licht der Lampe VO Sonnenlıicht) verschlungen
eLwas, das verschlungen WIrd, ist weder 1n der Ferne och 1ın der ähe

sehen. Das Licht ann nıcht verschlingen Ks verschlingt auch
cht dıe Finsternıs. Die Finsternis wırd vernıichtet und hört auf144 (zu se1n).
Denn S1e Wr cht etwas Hımmel; S1e ist Ja eın Körper144,

141 Kın sehr merkwürdiger Grund. Wenn der ext ın Ordnung ist, dann wäre die allgemeine
körperliche Schwäche denken, e uch cChe Augen ın Mitleidenschaft, zieht.

149 SYyT ummänwätd, Iso die SI technar. Dieses Thema wurde schon mit dem Beispiel des
Horns (der Irompete) un! des Instruments des Zimmermanns angeschlagen (Abschn. XXXIU).
Das Beispiel des Horns WIT 1mM Abschn. NI noch einmal erscheinen un 00 drittesmal
1m Abschn. AAXA1X, einem ymnus auf die uns überleitet.

143 Vgl dazu die gegensätzliche Aussage 1m Abschn. ME (Anm 120) U, der hier gebo-
tenen Erklärung die äahnliche VO.  > Abschn.

144 SyTr awD... d-1Iä g8s0oM Aun (;enau uch Pr Eef. 1, 79,40{f£., gEgCH die Lehre der
Manichäer, daß das Licht VO  w der Finsternis verschlungen werde, gesagt wird : w-hesokdä...
äf (h)u qusmä >;  z leh awD Ich kulleh.
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XE

Das Sehen ist das Zusammentreffen des (Lachts des) Sehens mıt dem Sonnen-
hıcht (40,13-14,32)

Nur diıese 7We1 (Naturen)! treffen aufeınander, das ist das (Licht des)
Sehen(s) un: das Sonnenlicht146. Die onne) kommt mıt iıhrem Licht sıcht-
barerweıse das Auge, das Sehen geht dem Sonnenlıicht unsıchtbarer
Weıse entgegen, wWw1e der unsıchtbare uft VO  s eıner sichtbaren Blume
kommt147. Denn WEeNTl nıcht iırgendem (Licht des) Sehen(s) sich erstreckte
und A US dem Auge hervorkäme, WwW1e würden annn dıe Tiere, e hbe1 Nacht
sehen, sehen (können)148, da doch eın Licht vorhanden ist von dem WIT

könnten 149

Reflektierte Strahlen. (40,46-42, 19)60  Beck  XXXIII  Das Sehen ist das Zusammentreffen des (Lichts des) Sehens mit dem Sonnen-  licht. (40,13-14,32)  Nur diese zwei (Naturen)!4 treffen aufeinander, das ist : das (Licht des)  Sehen(s) und das Sonnenlicht!4s, Die (Sonne) kommt mit ihrem Licht sicht-  barerweise gegen das Auge, das Sehen geht dem Sonnenlicht unsichtbarer  Weise entgegen, so wie der unsichtbare Duft von einer sichtbaren Blume  kommt!47, Denn wenn nicht irgendein (Licht des) Sehen(s) sich erstreckte  und aus dem Auge hervorkäme, wie würden dann die Tiere, die bei Nacht  sehen, sehen (können)!48, da doch kein Licht vorhanden ist von dem wir  sagen. könnten  A Ea  149  XXXIV  Reflektierte Strahlen. (40,46-42,19)  ... (Die Strahlen) des Wassers gehören nicht dem Wasser sondern dem  (Sonnen)licht, das kam (und) dessen Strahlen das Wasser berührten!®.  Und wenn die Strahlen (des Auges ?) einen Spiegel berühren und zum (Auge ?)  zurückkehren, glaubt man, sie würden dem Spiegel gehören. Wenn sie aber  dem Spiegel gehörten, würden sie auch bei Nacht ohne Licht in ihm gesehen.  So siehst du auch (nur) die Sonne und ihre Strahlen, wenn sie sich auf  einem Wasser ausbreitet, und wir werden nicht sagen, daß das, was man  145 Die Lesung kydnin ist zwar unsicher, aber sachlich zu erwarten und möglich, weil das  Augenlicht und Sonnenlicht körperliche Geschöpfe sind; vgl. wie im Folgenden der Duft mit  dem Augenlicht auf die gleiche Stufe gesetzt wird und wie in XXXV das Entstehen des Sehens  mit dem Entstehen des Tons verglichen wird.  146 Syr : nahiırd, was Sonne und Licht zugleich bedeuten kann.  147 Für den griech. Ursprung dieser Anschauung sei auf Stobaeus, Xcl. I, cap. 44 (ed. Teubn.  S. 357) verwiesen, wo die platonische synaugeia des Lichts aus dem Auge und des von den Kör-  pern her sich entgegenbewegenden Lichts kurz referiert wird. Für die Stoiker sei die kurze  Notiz bei Diog. Laert. S. 193,6 (VIT, 157) angeführt : (wir sehen) &@ metaxy t&s horaseös kai tü  hypokeimenü phötos enteinomenü köneoeidös (kegelförmig ; von diesem Kegel der Augenstrahlen  ist bei Ephr. nicht die Rede).  148 Für dieses Argument des Sehens bei Nacht sei auf die bei Zeller IIL, 1. Teil, S. 209,  Anm. 4 angeführten Belege verwiesen; vgl. ferner Albinos, Zisagöge S. 173,20 : kai tü phötos  (tön phösphorön ommatön) nyktör apiontos.  149 Zeile 40,33 - 42 müssen übergangen werden.  150 Syr : nfah, bei Ephr. nur hier u. im Folgenden.(Die Strahlen) des assers gehören nıcht dem W asser sondern dem
(Sonnen)licht, das Iam (und) dessen Strahlen das W asser berührten150.
Und WenNnn dıe Strahlen (des Auges () einen Spiegel berühren und ZUI1 (Auge €)
zurückkehren., glaubt mMa S1Ee würden dem Spiegel gehören. Wenn S1Ee aher
dem Spiegel gehörten, wüurden 31Ee auch be1 Nacht ohne Laicht ıIn ıhm gesehen.
So s1ehst du auch (nur) dıe Sonne und ihre Strahlen, WEeNnN S1e sich auf
einem W asser ausbreıtet, und WIT werden nıcht SagCN, daß das, W as INa  -

145 Die Lesung kydnın ist; Z7.,War unsıicher, ber sachlich erwarten und möglich, weıl das
Augenlicht und Sonnenlicht körperliche Geschöpfe sind ; vgl Ww16e6 1M Folgenden der uft mıiıt
dem Augenlicht autf die gleiche Stufe gesetzt WIT' und WwW1e In AADN. das KEntstehen des Sehens
mıit dem Entstehen des Tons verglichen wird.

146 SyTr nahird, Was onne und Licht zugleich bedeuten kann.
147 FKür den griech. Ursprung dieser Anschauung SEe1 auf Stobaeus, HKel. I) Cap (ed Teubn.
307) verwlıesen, die platonische sSYyNaugeıa des Lichts AuUus dem Auge und des VO:!  w den KOT:

PErn her sıch entgegenbewegenden Lichts kurz referiert wird. FKür die Stoiker SEe1 die kurze
OTI1Z bel Diog eTt” 193,6 (VAL 157) angeführt : (wır sehen) Lu MELAXY Les hOoraseÖs kar L

hynpokermenu nhOötos enteinomenu köneoerıdös (kegelförmig ; VO  z diesem Kegel der Augenstrahlen
ist be1 Ephr nıcht die Rede)

148 Für dieses Argument des Sehens be1l Nacht Se1 autf die bei Zeller H, Teıl, 209,
Anm angeführten Belege verwlesen ; vgl ferner Albinos, Hısagöge kar EL nhötos
(tön nhösphorön oMMAatOon } nyktör apıOoNLOS.

149 Zeiıle 40,33 mussen übergangen werden.
150 DYyT ntiah, bei Ephr. ILUTL hıer Wa 1mM Folgenden.
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1 W asser sah, dem W asser gehöre. Wenn (dıe Sonne) sıch wendet un wıeder
Schatten auf das W asser fällt, W1e werden WIT da dıe Strahlen 1mMm W asser
sehen, ıe al nıcht 1mM W asser sind ! Denn alles, W as olatt ist, das
Sonnenlicht darauf fällt 151 Wenn aber cdıe Strahlen Steine VO  ;

schwarzer Farbe un schwarze Substanzen berührten, WI1SSEe, daß auch
ber S1e Iacht ausgebreıtet ist; och 1Ur be1 den weıßen Körpern, dıe mıt
dem Licht verwandt sind, ist das Laicht stark Dagegen gehen keine (reflek-
tıerten) Strahlen A US VONN den gewöhnlıchen Körpern oder Substanzen, dıe
nıcht 151 Wıe alles, W as 1ın eınen Spiegel fällt, gesehen WITd,
ındem 1 Spiegel abgeprägt W1rd152, und 1A1l VO  w} dem (Abgeprägten)
glaubt, gehöre dem Spiegel, ohne ıhm (wirklıch) gehören!®3, ebenso

glaubt 11a auch VO den Strahlen, SI e wuürden dem Spiegel gehören, ohne
daß 1E ıhm gehört haben, W1e iıch SChON) gesagt habe

E

Wıe das Sehen entsteht. (  >  >  )
Wıe aber zwıschen 7Wel harten Substanzen, WeNnN 1E aufeinanderschlagen,

eın Taut entsteht, ohne daß dieser Laut INn ıhnen TEWESECN WaTe und geschwıe-
SCHh E S1e en nämlıich dıe Natur(beschaffenheıt), be1l ihrem AÄUTt-
einanderschlagen einen 1 auf hervorzubringen ähnlhch entsteht auch
Aa US dem gegenseltıgen Sıchtreffen der beıden, des Auges (des Augenlıchts)
und der Sonne (des Sonnenlıchts)!5 das Sehen 1MmM Auge.156

191 41,28-34 1 4.2,2-6 werden übergangen.
l nn b-mahzitd), daher152 Das gleiche Wort 1M gleichen Zusammenhang ın 323 (hezwe £bi

zugleich uch eın Bewels dafür, daß dıe 1mMm ext miıt einem Fragezeichen versehene Form

tbt‘ lesen ist.
193 Syr kad Lar hü, wofür 1ın 328 kad Layt baäh häalen steht, Ephr. cdiese Eigen-

schaft des Spiegels eıner Erklärung alttestamentlicher Anthropomorphismen verwendet.
154 Das War offenbar nach Ihtus OSTTL. die Auffassung der Manichäer, cie dafür, dalß uch

die Steine beseelt selen und ın ihnen cdhie atur des (zuten gefesselt lıege, a IS Beweils anführ-
ten Lon Lr%„ ktypnon Iithu kar rabdn (gr

1590 Wieder nahiırd ; vgl Anm. 1a
1926 Der Vergleich un:! cdie damıt gegebene reın äaußerliche und wen1g philosophische Krklä.

rung scheint Ephräm selber gehören Vor em fehlt cdie seelische Komponente dabel völlig.
Vgl dagegen, w1e selbst e Stoiker allgemeın cdie aisthesıs auffassen a,1S fO anh' heEgemoniku
NEUMOA en nisthesers Arhekon kar hE dr AaAuton katalensıs kanr hE ner ba aistheterıa kataskeue

Diog AeTr 170,44), ganz schweigen VO  - eiınem Neuplatoniker W1€e Porphyrıios, nach dem

die Ursache des Sehens ist h€E DSyYChE ute entynchanuüsa FO1S horatoıs eprtginösker heauten USAN

horata (Nemesı1os X 9 6415 uch die synemptösis IOn aktınön der Vertreter der (jeometrıe
hat als rein geometrische (G(r6ße nıchts tun mıt dem Aufeinanderschlagen bel Ephräm.
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XX XN

IDER Sehen nımmt W1e Wärme, Licht und uft be1 wachsender KEntfernung
&D, 1mM Gegensatz fließendem Wasser. (  ,7'4:,  )

Wıe a 180 dıe Wärme abnımmt, dıe VOoONn einem Feuer ausgeht, un der
Strahl Von einer Lampe un der uft VON einem Gewürz, wenn S1e sıch VO  w
ıhren Quellen entfernen, wırd auch das Sehen geringer, Je weıter 1n
dıe Ferne geht In kleinem Maß ist nämlich der würzıge uft 1n dıe Blume
gelegt und das Licht 1ın dıe Lampe und dıe Wärme ıIn das Feuer. Des-

gehen 31@e auch (NUr) mıt Maß 1ın dıe Weıte un! begınnen abzunehmen,
Je weıter S]e sıch entfernen.

Das Flıießen des assers einer wasserreichen Quelle ist, gleichmäßig.
Denn ist ein reiches un körperliches Fheßen. Li(.‘‚ht dagegen un uft
un Wärme sınd cht ( Voll)körper15?, Sıe fheßen auch nıcht wıirklich W1e eıine
festumgrenzte!58 Quelle.

XX X V

och einmal Stimme, Horn und Kntfernung. 43,21-29)
Denn sieh der Laut In uns ist umgrTenzt*>?9, während ın uns ıst Und

auch nımmt 1n gleicher Weıse ab, Je weıter weggeht. ber durch dıe
Kunst des Horns wırd eın andrer, durch dıe Kraft und den Glanz, die ıhm
hıinzugefügt werden.

157 Hier UNSCHauU qusmä un!: nıcht das erwartende QNnNOÖMAÄ, das 1mM gleichen Zusammenhang
1n den Ausführungen VO  - Pr. Ref. %. 50ff£. steht, W Ww1e schon erwähnt (Anm. 24), der Sonne,
der Yeuerflamme un der Blüte qnömä zugeschrieben, iıhrem Jlicht. denhä Ww1e hier 1 Voran-
gehenden neben nuhrd) und ihrem Duft dagegen Ar  n  InOMA asırda (vgl die folgende Anm.) abge-
sprochen wird. Daß damıiıt Licht, (u Duft) nıcht einem asomaton wird, ist. nach all dem, Was

vorangıng und Was folgt, klar. Man vgl 1Ur Abschn. MK NLA} Licht ist als Geschöpf Oritd)
kyand ü gehört ZUT körperlichen Schöpfung.

158 SYyT. asırı  d’ die Quelle ist Iso qnömä asırda ; vgl Anm.
159 Wieder asırd. Soll die uft 1mMm geschlossenen Mundraum wa VO  - selber qnömä asırd

werden
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11

Die Quantıtät des Sonnenlichts und des assersSs sind der Weıte der rde
gewachsen. Die beschränkte Quantität des Augenlichts und ihre Kolgen.

(43,30-44,5

Wıe aber, WeNnNn das Strahlen elner Lampe reich und vıel ıst, dıese (Juan-
t1ıtät1ı60 VO  - Licht wetteıifern ann mıt dem weıten Maß elınes weıten Abstands,

ist dıe uantıtät des Sonnenlhichts dem Maß eınes Jeden Orts gewachsen ;
auch dıie Juantıtät des assers dem Maß der rde So werden aber auch)
2AUS der HKerne große Dinge g‚ ls kleine gesehn, weıl dıe Ausdehnung des ABStan-

161des 1ın ıhrem Maß dıe (kleine) uantıtät des Augenlıichts übertrifft

MX

Eın Hymnus au dıe menschliche Kunst (Technıik, Kultur). (  :3"4>  )

ene Künste, dıie iıch dır oben aufzählte162, och nıcht Denn
S1e oreıfen hılfreich eın be]l Jenem Maß (der Entfernung). HKıner ruft laut:

160 SyT. matqdlä mit den Bedeutungen : Waage, Wägung, (Gewicht. HKür Menge, Quantıität
1n unseTeMm Zusammenhang vgl 1M Brief Hypatıos Abschn. XN matqdle d-täbta
wa-d-bistä, ich 1n der Übersetzung des manichäisch verstehenden Ausdrucks »Gewichte«
beibehalten habe, Was ber VOILL selber auf die entsprechende materielle Menge hinausgeht.

Pr Ref. I‚ 9,11 wird VO  - der atur der Engel und äamonen gesagt, 816 SEe1 hne Mehr (u
Weniger) ; denn : QnNOMe eNON mSsalmäne da-b-kul ”»hban ntır hü b-hön matqälda da-kyänhön
dıe Masse ihrer Geist-FKeuernatur. Die Verbindung mıiıt matqäld Waage zeig dabeı Pr Ref.
ı 164,12{f£., cdie Manichäer aufgefordert werden, 991e sollen sich Mal un! Waage (kayld
w-matqdld) anschaffen und darauf Zwel Drittel (Gutes legen

161 Leıder sind die Schlußzeilen 44,5-14) scnh großer Lücken nıicht übersetzen. Wahr-
scheinlich wäare darın das Zustandekommen der (Sinnes)täuschung näher erklärt. uch der
anschließende Abschnitt ,  9 der gleichfalls übergangen werden muß, scheint VO.  -

Fehlern beim Sehen sprechen Uun: dabel auf (Verzerrungen des Spiegels verwelsen. Der
ebenso sehr mangelhaft und unsicher entzifferte ext VO  w 45,32 46,23 spricht (offenbar ein
weıteres Beispiel für Sinnestäuschung) VO Mond, dessen Scheibe beim Aufgang östlichen
Horizont groß erscheıint Dafür werden Erklärungsversuche geboten, davon der zweıte :
weiıl der Mond AaAus dem (Ozean aufsteigt ist SsSe1in Anblick groß und herrlich, KEphr. seinen

eıgnen anfügt : weıl plötzlich emporsteigt, und se1n Licht 1 Dunkel aufleuchtet 46,12)
In 46,23 kehrt dann Ephr. ZU. drittenmal ZUUL. uns des Horns zurück als Überleitung dem

ymnus auf chie menschliche ummänütd. Vgl den 'ext.
162 Zu der dreimaligen Erwähnung der uns des Horns oMM: e des Instruments des

Zimmermanns ın Abschn. N 14 (Anm 136), die Schilderung der Bewässerungstechnik In
XVIIL Hs die erste allgemeine Bemerkung über die Hıltfe der Techniken ın M NC (Anm 142)
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g1bt e1iIn Maß, bıs wohln seIn Laut drıngen kann). Trat aber dıe Kunst
des Horns Aul führt S1Ee den Laut ber dıe erste Grenze hınaus.

ber dıe Kunst163 ! Sıe macht dıe Natur e1INeTr anderen. Daher hat
der Sünder keine Kntschuldigung, da dıe Natur164 SEZWUNGgEN werden (kann),
dem (freıen, menschlıchen) Wıllen folgen, dieser Waiılle d1e Natur
zwıngen wıll

Denn (Aott schuf dıe Welt und schmückte S1Ee mıt Naturen164. Hätte
aber nıcht später auch dıe Kunst dıe Welt geschmückt, WAaTrTe S1e öde
Und dır A US (nächster) ähe eınen Beleg bringen : betrachte deiıne
Gheder, das heißt. deiıne Sınne165, un sıehe, daß ott SIE q [s gebundene
Naturen schuf. och durch e1in (GAeschenk VON 1hm 166 lehrst du eın Auge
e1in andres Sehen, das VON vielen Büchern, VO Sıegelsteinen und Perlen167
und weıter. Du lehrst deıme and schreıiben, bılden un ZU schnıtzen
un: ebenso eın Ohr das Hören vieler Melodien168.

163 Der ymnus ist nach YForm un!: Inhalt Yanz ephrämisch. Zur Form vgl das »O über die
Bedürftigkeit » In dem ymnus auf dıe Bedürftigkeit 1mM Abschn. des Briefes Hypatios.
Und miıt dem ymnus auf die menschliche yulpand (doetrina) In SdF 5,169{f£. ist 11861° Hymnus
nıcht 1411 formal, sondern uch inhaltlich nächstverwandt. Denn schon In 18,10 steht dieses
yulpand parallel unseTeEN. ummanüta yulpanda l’arya talmed.. ummÄänUütd l-hewyd esrat (die
Bändigung des Löwen und die Beschwörung der Schlange sınd Teıle der menschlichen Kunst un:
Lehre). So gehört nach HdE 25,9 cdıeser ummänuüuta uch das Fahren auf dem Meer, während
nach SdHE 5,193 yulpand den Schiffen Zügeln anlegt und S1e hineilen äßt über das Meer. Und
daß der Mensch durch die ummMänüut.ad einem zweıten Schöpfer wird, dafür Se1 die Fortsetzung
der schon ın Anm. 131 zıtierten Str. de ecclesia 45,21 angeführt Der Mensch hat der Schöp-
ferkrafft, (G(Gottes che ummänüutd.

164 Dieses Abgleiten INns Moralisch-Religiöse ist bezeichnend für Kphräm. Z dem Gegensatz
zwıschen unfreier, gebundener atur (Geschöpfe) und der menschlichen Freiheit vgl AUS dem
Brief Hypatios 0 40,21 kyänd MSIra 11 ihr gegenüber sebyänd mSalltd : nach 0On 4.6,6 sind
kyane AMSıre Meer, Land, Sterne, Bäume, Tiere, und On 46,16 stellt dabei Tiere und Menschen

gegenüber l-hön kyäand San herutd.
165 Zu der Gleichsetzung der GGlhieder (haddame) mıiıt den Sinnen (regs€) vgl Vırg 216,

durch Züchtigkeit In den Augen, durch Anhören der Wahrheit. mıiıt den Öhren, durch die Worte
des Lebens auf der Zunge, durch den Besuch der Kranken mıiıt den Küßen und durch das ıld
des Herrn 1 Herzen » Märdä Sr b-kaul reqse«,

166 SyTr b-mawhabtä d-meneh ; N  u WIT! uch 1 Brief Hypatios (Ov 22,4) das Wort
als göttliches Gnadengeschenk bezeichnet. Ähnlich SdH 2.243

167 Das yandere Sehen« ist offen bar bei den Büchern das Lesen, entsprechend dem Schreiben
als der Tätigkeit der Hände 1mM Anschließenden. Beı1 den Siegelsteinen un! dem Perlen-
(Sschmuck) ıst ‚ber ohl mıt eıner Verschiebung des Sinnes als das »Sehen anderer Naturen«

nehmen, das Sehen VO  - Dingen, cije der menschlichen Kunst des Steinschneidens U:
Perlenschleifens ihre Entstehung verdanken. Vgl der Arbeit des ummMmänd der Perle Hd}
84,8 1 82,11

168 Zu ummMÄnNd un! Harfe vgl Hd} 222 I® D
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Die erste VOonNn Z7Wel abschließenden Polemiken Bardaısan. (  ..  -  D  )

Und daß ferner Bardaılsan gesagt hat » Wenn der uft oder der Laut
(gleichmäßıig) uUunNns kommt169, nehmen WIT ıh gleichmäßig wahr«170, (SO ist
dagegen sagen) das (Sonnen)licht kommt doch gleichmäßı1g allen
Augen ; seht (trotzdem) eliner mehr glg eın anderer @171 Wenn
(darauf) Sagı der Schwachheıt oder Krankheıt (der Augen) oder

anderer ähnlhlicher Dıinge, q, 11 (das Sagt dann), erweısen, daß
jetzt se1ne (zuerst) vorgebrachte Behauptung nıcht zutraf, daß WIT alle auch
gleichmäßıg wahrnehmen, WenNnn der uft gleichmäßig UunS kommt Ks
geschıeht ja auch, daß eıner, ahe elner Sache, nıcht sıeht, und e1in
andrer. obwohl fern, das sıeht. W as aufl 72 dem Auge Jjenes (ersteren) hegt

Kbenso steht ferner auch damıt, daß auch VO Laut gesagt hat,
komme gleichmäßı1g Z Ohr e1INes jeden) (und werde gleichmäßlg
gehört), außer Se1IN Ohr ist schwerhör1g.

169 So ist. ohl sicher ZU ergänzen ; vgl dıie Wiederholung des Satzes 1 Wolgenden.
170 Trotz des ellu und der JLempora, die gewöhnlıch e1m Irrealıs stehen, ist, ohl 1mM Sıinne

des Bardaijisan der Realıs übersetzen. In 48,1 erscheinen ZW ALr noch einmal cie irrealen Formen,
ber 1n 48,15 heißt eindeutıg pOosItLV » Bardaısan sagte auch VO Laut, daß Or gleichmäßig

uUunNns kommt.«
T Hier scheıint, WEeNnNn ich den schwierigen un: lückenhaften ext recht verstehe, der eigent-

lıche kontroverse Punkt f lıegen. Denn auf das Sehen bezogen, erg1ibt sich aJs die Anschauung
des Bardaisan, da ß für ıhn der Ort des Sehens das Auge ist, und nicht, wıe Ephräm annahm, der
außerhalb des Auges jegende Ort des Zusammentreffens VO.  D Augenlicht U, außerem 1C.
dann, w1e Ephräm 1MmM Folgenden erwähnen scheint, eiIn Abstand zwıschen dem Auge und
dem Gesehenen notwendig wird. rag 11A1l hier weıiter, welche Seh-'Theorie be1 cM1eser Lokalıisıe-
I1 des Sehens In das Auge für Bardaisan ın rage kommt, dann mMag INa  b e epikureische
Lehre VO  - den erd.öla denken, Cie VO:  - den Dıngen ausgehen und In das Auge eindringen und
dort das Sehen bewirken. Warum 1U Kıphr. 1m Folgenden 1ın dem Zugeständnıis, da ß bel gleichem
Auftreffen VO  w Licht, uft und aut eine Krankheit der Organe die gleiche Wahrnehmung
verhindern könnte, schon ıne Selbstwiderlegung Bardaılsans sıeht, hängt vielleicht damıt
Z  .CN, daß nach Abschn E Bardaısan behauptet hat, che Bedeutungen der Wörter
würden unmittelbar physisch gehört Überträgt 11a  - das uf den Gesichtssinn, annn ergäbe
das In Verbindung mıt der 1„döla-Theorie cie erdöla kommen allen Augen und schenken
unmiıttelbar das objektiv zutreffende ıld Trübung und Täuschung waren dann nach Kphr.
uch nıcht be1 einer Krankheit des uges möglich. Seine eignen KErklärungen W16e die der Ent:
fernung scheiden für Bardaısan VO.  > vornhereın AUS,

Z Das SYT. al ist, hiler ohl ZU übersetzen und nicht mıt einem allgemeınen »De1«. Vgl
Aristot. Ae ANUMA, 419a, 12 CM  S Gr F8 the(41) fO echon chröma das Sichtbare) en auten Len

0DSIN, opsetar
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Daraus erkenne : wenn du uft mıt Maß ach allen Seıten wehen läßt,
wırst du sehen, daß nıcht alle gleichmäßıig riıechen können un:' nıcht gleich-
mäßıg hören EKEs gıbt Sınne, dıe sıch erstrecken un
A US sıch selber herausgehen173,

A

Die zweıte Polemı1ik Bardaısan. (  78'4,  )

Ebenso iırrte Bardaısan auch 1ın (der Hrage) der Namen174, ındem glaubte,
daß dıe Natur (der Dinge) iıhren Namen entspreche. Denn da 1mMm Aramäl-
schen nuhrä (Licht) männhch gebraucht wırd und "aynd uge) weıblich ist.1V
hat eiılends 1ın seINeTr törıchten Sprache S1e ehelıch mıteimander verbun-
den176 ındem sagt »Das Licht S5T g I< Mannn 1ın das Auge dıie Wahrneh-

(den Sınn, das Sehen)« Nun gebraucht aber Bardaısan 1m Aramäil-
schen sahrä Mond weıbhch177. (Wenn a lso as Auge In den ond sıeht)178,

173 Die Übersetzung des etzten Satzes SE1LZ Z wel Korrekturen VOTauUSs, nämlich die Streichung
des mıiıt einem Fragezeichen versehenen [E In S  z (U-) regse (nicht unmöglich ware uch die Annahme
eines emphatischen [E WwWI1ıe sıch In öfters findet) und die KErgänzung eiınes de 1n I-bar menhön
dilhön d-regse, (+emeint sınd offen bar die dreı Sinne, VO  - denen 1m Vorangehenden chie ede
War Riechen, Hören Uu. Sehen amı stimmt die Einteilung der Sıinne überein, die Nemesios
(PG anführt har Men Freis fOn arıstheseön, hE te 0DSUS kar hE akoe kar hE osphrestis Lan
exOöthen kar Me Drospelazontön antılambanontar dra MESUÜU u

174 Die 1n Abschn. X NC erwähnte Anschauung des Bardaisan, daß die Bedeutungen der
Wörter unmittelbar gehört würden, SEtZz eın extremes, kompromißloses YFesthalten der
nhyser-heorie OTaUS, für die hier Beispiele angeführt werden.

175 Gerade das nıicht selten schwankende und sachlich oft unbegründete grammatısche
Geschlecht Wäar für den Skeptiker Sext. Emp. eiINn Argument für dıie FYFalschheit der ohyser-
Theorie; vgl 633,9{f. (adv. math. I‚ 148) Vgl Steinthal, I‚ 37()

176 SyT ZUWWEG. Die Kriıtik, die hier Ephr. übt, kann 1U der generellen Sprachtheorie gelten.
Denn selber verwendet 1n einem Einzelfall N  ‚u das gleiche Bild, nämlıch 1n 45,8, 1mMm
Kampf die Markıoniten, die cdıe Ehe für unrein erklärten. Um Q91e widerlegen fordert

S1e da beı auf, AUus ihrer Anschauung weıtere Folgen ziehen : ySie sollen dem Auge das
Licht "aynd . wuhrd, W1e bei Barda1san) entziehen ; denn das ist ıne eheliche Verbindung
(Sawtäfutd) beider. Sie sollen dem Ohr (ednd, fem.) die Stimme (gald, MasC. entziehen. Denn das
ist ıne Vermischung beider. Sie sollen ferner uch das Wort (melltä, fem.) der unge (Lesänd,
MasC. entzıehen ; denn das ist. ıne Vermengung beider... Diese reinen Vermengungen rufen
laut, daß uch cdie eheliche Verbindung zuwäd.gd) rein ist«.

17477 SYT. sahrdä wird männlıich un weıblich gebraucht. Kphräm scheint für gewöhnlich
männlıich konstruieren ; weıblich erscheint C5S, WenNnn VO  Z Häretikern die ede ist. So steht das
Fem In Pr Ref. D 1527 unmıiıttelbar In einem maniıchäischen Zitat sahrdä lam /) mqabblaä
nuhrd, WOZU sahrd nahiırta w-qgalilta In X 117 gehört. och 1n %“ 19,23, W Ephräm mit einem
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sät ann eLwa e1ın Weıb ın eın Weıb dıe Wahrnehmung ® (Und) da 1mM (jri1e-
chischen Sonne un Auge, beıde, männlich sınd 179 E1 a 180 hıer), 111

das Auge 1n dıe Sonne sıeht, gemäß der Sprache des Bardaısan, e1n Mann
1n einen Mann dıe Wahrnehmung ——

Zu nde ist dıe ede
gesprochen Bardaısan

Schlußbemerkung
Die übersetzte und kommentierte ede Bardaısan nımmt eıne

Sonderstellung 1mM SanZeh Schrifttum KEphräms eın Denn NITrgeNdwWO werden
phılosophısche Hragen thematısch un breıt VO  e ıhm erortert und
nırgendwo treten klar Bestandteıle der ogriechischen hılosophıe ın dıe
Krscheinung WI1Ie hıer Letzteres führt der wıichtigen Frage WTr dıe
Bıldung, dıe Kphräm genoß un dıe als Lehrer vertrat, wıirklıch exklusıv
syrısch % BPekanntlıch haben dıe beıden Kırchenhistoriker des Jahrhun-
derts das ausdrücklich be] Kphräm hervorgehoben, sowohl T’heodoret 1n
ıst cel 1V,26 L4  ) mıt einem naıderıas GJT Qı GEGEUWMENOS
Hellenukes, W1e VOTL allem Sozomenos (Hıst Eecel>L  ,  );
der gleich Begınn Sagt, Kphräm 4E1 1mM Bereich der yaıdeıa kata ten Syron
nhonen bıs den Spıtzen der Phılosophıe vorgedrungen, U später
och ergänzend heıißt, SEe1 1mM Gegensatz Harmon10s, dem Sohn des
Bardaısan, Hellenıkes naıderas AMOLOS SEWESECN. Sınd 1U  a diese Aussagen
ber dıe Unkenntnıs griechıscher Sprache, Phılosophıe un: Bıldung, dıe
durch alle übrıgen Werke Kphräms bestätigt werden, auf Grund unNnseTesS

Sermo mıt selner überraschenden Kenntnis der stolschen asomata-Liehre
korrigleren Sıcher cht Denn 190078  w sıeht SahZ klar, WI1e und Wann diese

Themen der asomMala, der DhyYser oder theseı-Geltung der W örter un! des

Gegeneinwand beginnt, taucht das Mas. auf al S  nNA kay hAäwe sahrd. Häretiker (Astrologen)
sind auch, die nach 8,12 den Mond 1ıne Diıirne (gayydartda) ( 000140 Demnach waäare für
Bardaisan das Keminıinum erwarten, und ist, sehr auffällig, daß 1M TIu1ber Regronum den
wel Stellen, sahrdä mıiıt einer Krgänzung steht, Cie das Geschlecht zeigt, maskuli-
nisch gebraucht wird ; vgl ed. Nau 1n 'atr. SyYr LOM. der Mond Sagı nıcht

mestahlaf end w-* bäsar end w-* räbe (e)nd und SIM sahrd.
178 So nach der Textkorrektur der Herausgeber.
179 Dieses griechische Beıispiel haben sich offen bar die Gegner des Bardaılsan zurechtgelegt,

Daß dies TST Kphräm selber JCWESECN wäre, ist. SallZ unwahrscheinlich, sodaß INa daraus auf
keinen all beweisen kann, Kphräm habe Griechisch verstanden.
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Zustandekommens der Sınneswahrnehmungen 1n den Bereıich der syrıschen
Paıdeıla eindrangen dıe Schrift des Bardaısan und dıe dadurch
ausgelöste Polemıik und W1e diese Klemente isohert un A US dem großen
Zusammenhang des Kampfes der oriechıschen Phiılosophenschulen unter-
einander herausger1ıssen Kphräm hat nıcht dıe geringste Kenntnıis VO  e

den Grundlagen des Platonısmus, VO Arıstoteles 9a2 schweıgen bıs
auf Hphräm weıtertradıert wurden. Und Kphräm, der Lehrer (auch der
Phılosophie), versucht diese Bruchstücke, auf eıgne Faust, auszubauen un:
ZU ordnen. Denn der zweıfache Versuch, dıe asomata ogTruppleren, geht
ohl siıcher auf ıh zurück Wwıe auch dıe eigenartıge, das W esen der geometrI1-
schen Gr6ößen völlıg verkennende Behandlung der » Lınıe«. Und 1 zweıten
Te1l ıst, ohl dıe sonderhbhare » Röhren«-theorie Sahz se1ln Werk Leıder bleibt
1eTr dıe abschließende Polemik Bardaısan unklar un damıt auch der
Ausgangspunkt. Daß a,ber A US dem uletzt vorgebrachten Argument,
opnphtalmos un helzos se]en 1M Griechischen gener1s masculını, nıcht auf elne
Kenntnis der griechıschen Sprache geschlossen werden kann, wurde schon
In der Anmerkung ZUT Stelle hervorgehoben.

So ist a 180 schon der Inhalt der ede mıt dem Kphräm der übrıgen
authentischen Schrıiften 1n Kınklang bringen. och 1e] mehr gılt das
VO  s der OoOTM Ich hebe abschlıießend dafür och einmaJ dıe TEl einleıtenden
Abschnıtte ber das rechte Maß hervor un den Hymnus auf dıe mensch-
lıche ummänuta Schluß der KRede, ZWel Punkte, dıe für sıch alleın
schon dıe Krage der Echtheit entscheıden könnten.

Kür Bardaısan un sde1Ne Doktrin selber ist das Krgebnıs dieser Schrift
sehr Immerhıin gewınnt 119  S eınen ersten Einbhick ıIn die phılo-
sophısche Komponente SEINES Systems, dıe 1e] breıter un tıefer Iın eıner
eı1gnen Arbeıt ber »Bardaısan und seıne Schule be1l Kphräm« ZULT Darstellung
kommen wIırd.



Dıie Entdeckung TKunden
für das lıturgiegeschichtliche Schrıifttum

des Mose bar Kepha
VON

ATthur Vö66bus

Kıs g1bt 1 keınen oTOSSeEren Namen 1ın dem lıterarıschen Schaffen
der Syrer g s den des Mö68Se bar Kephal. Dıieser Bıschof der vereinıgten DI6-
Dı Mosul, Beat Kı]öna]ja un Beat Raman überschattet weıt den KRest,
ber den dıe Literaturgeschichte Kunde g1bt Der Umfang SeINES hlıterarıschen
Krbes ist eindrucksvoll. ber och mehr erweckt se1n lıterarısches Schaffen
eın Aufsehen durch se1ıne Mannıigfaltigkeit der (+enres. Neben seinen CX6-

getischen Arbeıten2?, dıe dıe Liaste?3 se1lner Schrıften besonders hervorhebt,
stehen och historısche4, patrıstısche), theologısche®, apologetische”, phılo-
sophische® W1e auch dıe lıturgiegeschichtlichen Schrıften?.

Vgl Baumstark, (zZeschichte der syrıschen TInteratur Bonn, 1922), 281£. ; Gra{i,
(Zeschichte der chrıstlichen arabıschen Interatur (Citta de]l V atıcano, 194 7),

ber NEUEC Entdeckungen auf diesem Gebiet, sıiehe IDre Entdeckung des TInrukas
kommentars DON 0Se  S bar KEpn»hA Z 62 (Berlin, Decouverte du ecommMmentarre
de Mose har Kepha SUTr ’ Evangile de Matthieu Revue biblique (Parıs, 1973),

Neue Urkunden sind aufgekommen für cdie Textgeschichte SseINeTr kurzen Biographie, die
uch Angaben über se1InNne literarische Arbeit enhält Hs Mardın rth 3658, Lage 2 ‚ FYKol. 9a-9Db;
Hs Mär attalı 193, Fol 19b; Hs Mar Behnäm 9! Kol 1  9 Hs Harvard Harrıs 2 9 Yol 211b
212a; Hs Mosul rth. 187, Yol 33b-34a ; Hs Damaskus atr 4/12, FKol A  a ; Hs Mardin
rth A, Nr.

MöSse bar Kephä soll ıne Kirchengeschichte verfasst haben, die ber spurlos verschollen
ist. Vgl die Angaben bei Bar "Ebräja, Gregorn Barhebraer chronıcon ecclesiastıcum 2’ ed.
e1008 et Lamy (Parisıus-Lovanıl, 1872), 7

Nach der Überlieferung ol einen Kommentar über die Pa.ulus«Übersetzung der Homıu-
lıen des Gregor10s VO  - azlanz verfasst haben; ber davon ist nıchts erhalten.

ber die Entdeckungen, siehe N ew manuscrvmpk discoveries for the Iterary
Legacy of 0Se  26 bar KeEph4 : the V of theologıcal wrıilıngs Harvard Theological Review 69

(Cambridge, 1976
Ein Werk alle Häresien ıst ebenso spurlos verschollen.
EKr soll eın Werk über dıe arıstotelische Logik verfasst haben Davon iıst LU eın Bruchteil

übrıg geblieben.
Besonders bekannt seline Kommentarwerke über die ıturgle der Kucharıstie und

der Taufe
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Sehr wen1g ist CS, WasSs ber das lLıterarısche Schaffen VO  - Mös? bar Kephä
auf em Gebiet des hıturgiegeschichtlichen Schrifttume bekannt ist Die
knappen Bemerkungen be]l Baumstark1o, dıe schon bel Wright!!
und Duvalı? finden Wareh, geben keine adäquate Idee ber den Reıch-
Lum dieser Gattung. Was Chabot13 späterhıin och darüber
hatte, ist leıder och wen1ger und 1n mancher Hınsıcht iırreführend.
Seitdem hat dıe Forschung keine gebührende Aufmerksamkeit diesem
Schrifttum geschenkt. och verdient diese Gattung e1n weıt oTOSSETES
Interesse, da S1e wıchtıg ist für dıe Kultgeschichte, Liturgiegeschichte,
die Geschichte des bıblıschen Textes und dıe (Aeschichte der homiletischen
Laiteratur.

In dem lıturgıegeschichtlichen Bereich hat oOse bar Kephäa verschıedene
Aspekte schrıftstellerisch befruchtet. Dabe]1 hat mannıgfaltige Formen
verwendet. In den Sammlungen sınd alle diese Schriften 1n verschıedenen
Formen 1n den Dienst der kultischen Praxıs gestellt, eingeordnet ın den
Rahmen des lıturgischen Jahres.

OSe
—. \Zuerst dıe Gattung der ellata. Hier hat bar Köepha wıchtige Anre-

SUNSeCN VO  a den älteren Überlieferungen erhalten, nämlıch VO  S der Schule
VON Nısıbıs, INa  D diese Gattung eingeführt und hlıterarısch fruchtbar
gepflegt hatı4 ach dem Muster dieser Vorbilder behandelt OSe

—. \ bar Kepha
den Hıntergrund, dıe Bedeutung nd dıe lıturgische Begehung der kırch-
liıchen FKFeste Die kephalara sınd eıne Gattung, ber dıe bısher nıchts ın der
Lauteratur finden Wa  H Augenscheinlich ist CS, ass Möse bar Köepha diese
Gattung AUuS derjenigen der ellata weıterentwickelt hat Kormal unterscheıidet
siıch diese durch eıne sSirTammMere Struktur 1n der Behandlung des Materials.
Meıistens sınd diese 1ın oder kephalara eingeteilt, gıbt aber auch solche,
dıe diese Zahl och übertreffen. Die Gattung der vur qame behält dıe Ver-
kündigung 1mM Auge, und 1n dieser Hınsıcht sınd dıe Lurqgame a ls Predigten
und Homıilien anzusehen. Kınıge VOoO  - diıesen haben später ıhren Platz ın den

FWestbrevier und Kırchenjahr der syrıschen Jakobiten : eINE lıturgriegeschichtliche Vor-
ar beıt Studien ZUT Geschichte und Kultur des Altertums 34L D (Paderborn, >
(zeschichte der syrıschen TIAateratur 282; Syrische Interatur, 141 (Leiden, 195

11l short hıstory of SYFiaAC lıterature (London, 209f.
La lıtterature SYrLaque (Parıs, 301f.
»Un recueiıl d’homelies POUTLC les principales fötes de l’annee Iu1 est attrıbue dans certains

manuserits. On peut douter de V’exactitude de ce attrıbution«, TAatterature SYTLAQUE (Paris,

Vö6öbus, T’he hustory of the School of Nısıbıs CSCO Subsidia (Louvain,
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Homiharıen gefunden. Als 1mM 12 das TITOSSE Restaurationswerk des
kırchlichen Lebens 1m TUr °‘Abdin durch das Werk des Jöhannan ONn Marde
zustande kam15, oT1ff ach diesem Materı1al, das neuerweckte relig1öse
Leben 1n den (+emelınden aufzubauen und pflegen. In den neuentdeckten
Juellenschriften ber dıe Tätigkeit des Jöhannäan kommt 1e8s ZU Vor-
schemn16. Weıterhin uhren dıe dSammlungen eıne Reıhe VO  S Schriften als
MEMTE Diese Bezeichnung ist, cht folgerichtig durchgeführt, manchma]l
decken 1E sıch mıt den LUr gUMmeE und manchmal miıt den c  ellata. Die
Gattung DUSSAGE ist ach iıhrer Physıognomie klar gekennzeichnet. HKıs
handelt sıch 1eTr Krklärungen 1n dem Innn der Kxegese. Ö  se bar Kepha
hat solche Schrıften cht 1LUFL ber d1e Liıturgjen, sondern auch ber lıtur-
gıische Rıten und Weıhen verfasst 1 Kr hat auch dıe Bezeichnung nuhhara
verwendet. Was eıne eigene Gruppe unter der Gattung PUSSAGE 1ın solcher
dSammlung bıldet, sSınd exegetische Behandlungen der für betreffende
Festtage vorgeschrıebenen Schriıftverlesungen. Da diese AUS den Kommen-
tarwerken herkommen, haben diese PUSSAGE eıne besondere Bedeutung, weıl
1er Partıen AUuS den verlorengegangenen Kommentaren des Mö6s2 bar
Kepha erhalten gebhlieben sind18.

Wıe schon gesagt, WarTr das, Was ber das hıturglegeschichtliche Schrifttum
des öse bar Kepha bekannt WaLr, schr wen1g. Krfreulich ist aber, ass
dıe schmale Basıs 1n den wenıgen bekannten Handschrıften durch ecCue

Quellen bereichert worden ın Kıne dSammlung der lıiturgıegeschicht-
lıchen Schrıften erscheınt 1ın Hs Bırm. Mingana S I12; eıne Abschrift
VO  am einem Kodex ın Midyat, dıe 1mM Jahre 1905 verfertigt worden ist19
Hs Aarfeh ıst ebenso eine umfangreiche Sammlung VON ellata, ur game,

Vgl Vö6ö6bus, Neues Tacht iüber das Restaurationswerk des J öhannan (9)  S Mardı
Oriens Christianus 47 (Wiesbaden, Syrısche Kanonessammlungen : Hın Beıtrag
ZUr Queltlenkunde W estsyrische Orıginalurkunden 1, SCO Subsidia 35 Louvaiın,

T’he synodicon un the west SYTLAN tradıtıon I 9 ed. V66bus CSCO, Scriptores SYTI1,
Kapitel (1Im Druck).

Vö6öbus, Discovery of NC  S MAaNUSCTVPL SOUTCES for the N of hturgıcal commMmentarıes
by M 68€ bar Kephä OrChrP (Roma,

2 Discovery of exegetical works of M 68S€ bar KEpo»hG the unearthıng of VvETY mM DOT-
tant SOUTCES Jor the eXEGESLS and hıstory of the N ew VT’'estament text un Ehe DETSION of the eius SYra
Papers of the Estonian Theological Society In Kxile (Stockholm,

MINGANA, Catalogue of the Mıngana collectıon of manuscrvVpbs (Cambridge,

Armalet, Catalogue des manuscr1ıts de Charfet (Jounieh, 76{f£.
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MEMYTE, kenphalara und NUSSAÄGE?), dıe ber AUS eıner anderen Überlieferung
herstammen. Dann noch Hs Harvard Harrıs D Weıl VO  m} dieser uelle
nıchts bekannt ıst22, sınd ein1ge Bemerkungen hıer unvermeıdlıch. Die
Sammlung begınnt mıt eıner Kınleitung für den Johannes-Kommentar.
em eın Traktat ber dıe Kırchweıihe folgt, und erst ann beginnt dıe
Reıhe der Festtraktate mıt eiınem LUr qaAma ber d1e Verkündigung des
ZacharTlias. Diese Reıhe umfasst dıe LUr QUMe, ellata, MEMYTE, kenhalara
un DUSSAQE?B, KEıne Reıhe VO  b Schriften, dıe 1n der lıturgıschen Überlieferung
1n der Passıonszeıt ıhren Ort haben. erscheinen 1er IN Ende der amm-
lung eın Anzeıchen dafür, ass 111a 1eTr och eıne andere Handschrift

Hılfe 96EZOYEN hat Die Sammlung ist charakterisiert auch durch dıe
Aufnahme der Schriften ein1ger anderer Verfasser24. (Geschrıeben wurde dıe
Handschrift Y D GrT., 1809/10 1n dem Seliba-Kloster.

Dieser Kurzbericht ist darüber hinaus ımstande, och eıne Keıhe,
und elıne och oTOSSeETE, VO  e völlıg unbekannten Urkunden anzuführen.
Die Nachforschung hat den Kırfolg gehabt, och elne Gruppe VO weıteren
Jextzeugen aufzutreıben. Eın beständıges Forschen und e1in unaufhörliches
Suchen mıt dem Ziel VOL den Augen, dıe handschriftliche Grundlage MOg-
hchst tıefer sıcherzustellen, haben ach langjährıgen Bemühungen endlıch
Krucht getragen. Dadurch sınd eue€e und kostbare Ttkunden AaANnSs Licht
gebracht un der Forschung ZUL Verfügung gestellt worden. Hıer folgt der
Bericht ber diıese neuerschlossenen Sammlungen.

Hs Jerusalem Markuskl. In diıesem Sammelhband erscheıint e1iINn
Zyklus VO  a hıturgıegeschichtlichen Schriften VO  S Mö6S2 bar Kepha, der dıie
Schriften VO ’Aphrem, Johannes Chrysostomus, 'Aksenä]a, Ja”qöb VO  a

Kdessa, Dionysıios bar Salıbi un den Pseudo-Klementinischen Oktateuch
aufbewahrt hat Was 1eT enthalten 1st, ist Zzuerst eINn DUSSAÄQA auf das FHFest
der Kpıphanıe?6 und ann folgen ach elıner Unterbrechung dıe Abhand-

Vgl VÖö bu Drscovery of TLCU) manusCrvpt SOUTCES.,

ÜLEMONS, checklast of SYFLAC manusCTLALES un the Unıited States and ()anada OrChrP
(Koma, 38 g1ıbt HT die Nummer der Handschrift

Vgl V 66 bus, Discovery of 1LE  S MANUSCTLNL SOUTCES.,

Nämlıch dıie Schriften VO.  b Clemens VO.  w KRom, Ja qöb VO  - Serüg, Ja’qöb VO.  - Kdessa,
Giwargi dem Araberbischof und Aba Makarios, dessen Schrift ber die Seelen die Sammlung
beschliesst.

Vgl D Iie literarischen Handschriften des jakobıtischen Markusklosters
uın Jerusalem Oriens Christlianus 2.3 (Rom 1912-13); Die hturgischen Handschriften des jako-
bıtischen Markusklosters un Jerusalem ebenda: 1911-12). Hier findet INa  - keine Kunde
über diese Handschrift.

FKFol 206a-21628.
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lungen ber dıe Fusswaschung, den Karfreıitag, Ostersonntag, Pfingsten
und das Kreuzfest27. Dıie Handschrift enthält keinen Kolophon mıt Aus-
kunft ber ıhre Herkunft28.

Hs Mardın Orth A29 Was mıt d1eser KEntdeckung 1eTr ın uUuNnsSsSeTeN Besıtz
gekommen ıst, ist eıne wahre Fundgrube. Dieser ST OSSEC Fohloband3°9 über-
rascht uns 1ın mancher Hinsıcht, besonders aber tut 6S durch den
Reichtum der ]er aufgestapelten “ellata, kephalara, MEMYTE, LWr gAMe, un
DUSSÄGQE, geordnet ach dem lıturgıischen Jahr Die Sammlung beginnt mıt
einem DUSSAQA ber Zacharıas’ Verkündigung. Die Sammlung endet, mıt
einem Traktat ber dıe Passıonswoche VON Mar Hasıhos.

I3 Handschrift ist eıne Abschriuft Von elner Handschrift 1m Tür Abdin,
dıe 1 Jahr 1956 verfertigt wurde. Der Archetyp [11US5S höchst iınteressant
SE WESCH se1N, weıl 1ler eıne Überlieferung aufkommt, dıe SONST, unbekannt
ist. harakterısıert ist diese Überlieferung durch die Aufnahme sehr seltener
Schriften?! und auch durch eine völlıg unbekannte Quelle, nämlich einen
MEMTA3?* VO  = Methodius VOonNn Petras3:

Hs Damaskus Patr 4/12834, DIie Sammlung der Schrıiften. dıe insgesamt
Dl Texte umfasst, begiınnt mıt dem Kommentar ber dıe Iuturgıe der KEucha-
rıistie un Taufes35, Eıne begrenzte Auswahl der elläta, LUr JAMe, MECMYTE,
kenhalara und DUSSAÄGE ist un dıe Höhepunkte des hıturgischen Jahres SIUD-
paert Zum Abschluss kommt diese Sammlung mıt dem Traktat eINes geW1ISsSeEN
(Jiwargl ber dıe Geschichte der bıblıschen Väter

Die Handschrift ist eıne Abschrıft, dıe 1M Jahr 1911 durch den Mönch
Jöhannäan Dölabaäanı verfertigt wurde. Eın sechr interessanter Zeuge ın der
Überlieferung der dSammlungen ıhre Vorlage SCWESCH Se1N. Charak-

Yol 2943 ff.
28 ach der Schrift urteilen, dürfte die Handschrift N1C. ‚er als das selIn.

In der Sammlung der Handschriften 1 Besıtz des Krzbistums der syrisch-orthodoxen
Kirche 1n Mardin.

’ ’atalogqgues of SYTLAC manuscrvpts un unNKNOWN collectzons uın the SYLan Orzent
SyYriac MANUSCTLPES Jrom the TEASUTY of the onastery of Maär Hanänya Deıur Za faran
Papers of the KEstonlan Theological Soclety In Kxile (1im Druck).

sSo  MC bar Abraham VO.  - Melitene, Mär Basılios und Rabban Daniel.
Memrä Nr.

VÖö bus Drscovery of unknown SYrian author Methodios of Petra Abr Nahraın
(Leıden, 1976

In der Sammlung der Handschriften des Patrıarchats der syrisch-orthodoxen Kirche ın
Damaskus.

Vgl VÖ bus Discovery of NE  S manuscrvpt SOUTCES:
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terısıert ıst, diese durch eıne abweıchende Zusammensetzung In dieser
Überlieferungsrichtung durch dıe Aufnahme VO  a Texten anderer Herkunft8®6,
dıe mıt der dSammlung der Schrıften des Mö68S@e bar Kepha kombIi-
nıert worden sınd.

Hs Dam Patr 4/103?. Dıiese Sammlung beginnt mıt der Kınleitung
em Johanneskommentar, und erst nachher olg der erste FKesttraktat,
nämlıch ein MECMTA ber dıe Weıhe der Kırche, dem der MEMTA ber Zacha-
rMas’ Verkündigung folgt Dies ist dıe Struktur, dıe In Hs Harv. Harrıs
erscheımint. Die Sammlung enthält "ellata, LUYQAME, MEMYE, kephalaıa un
DUSSAÄGE,

Auf Grund eıner alten Vorlage 1mM JTür “Abdin ıst diese Abschrift durch
den Mönch Jöhannän Dölabanı 1MmM Jahre 1911 verfertigt worden.

Hs Dam Patr 4/1138, Wıederum eıne STOSSE Sammlung der "ellata  9
LUr game, MEMYTE, kephalaıa un DUSSAQE??, Nochmals taucht ler dıeselbe
Überlieferung auf, dıe 1n Hs Mardın Orth Aans Licht trıtt Jedenfalls
ist dıe Zusammensetzung der Sammlung nıcht vollkommen ıdentisch mıt
iıhr

Verfertigt wurde dıe Handschrift auf (Arund elner alten Vorlage 1m
Tür ‘Abdin 1m Jahre 1911 durch denselben Jöhannäan Dölabanı.

Hs Istanbul40. Der ST OSSE un schwere FKohoband STE sıch dar als eın
Korpus der ellata, LUr QAMe, mMmemMrTE, kephalara und DUSSAGEN., Insgesamt sınd
1l1eTr 87 Schrıiften aufgestapelt worden?? . —— Die Handcschrift ist eıne Abschrift,
geschrıeben durch eıne moderne and Ks ist uns klar, ass 1an für eıne
solche Kıesensammlung verschlıedene Vorlagen benutzt hat: enn VO eıner
olchen kKıesensammlung exıstiert 1ın der gesamten handschriftlichen ber-
heferung keine Spur mehr.

Neben einem Traktat VO.  w einem Bischof Giwargi erscheiınen hler e1INn Briıef VO.  - Kyrill
VO  - Jerusalem Konstantin, eiINn anderer Brief dıe Mitbischöfe und eın ext VO.:  - Klemens
VO  - Rom

37 Sıehe Anm
Siehe Anm
uch die Hauptkommentare ber Cie Kucharistie und Taufe sıehe Vö6öbus, Discovery

of NC  S manuscrınt SOUTCES,

Im Privatbesitz des Chorbischofs Cebrail Aydın der syriısch-orthodoxen Kirche VO:  -

Meryemana In Istanbul.
uch die Hauptkommentare über die Kucharistie und Taufe, sıehe Vö6öbus, Discovery

of NE  S manuscrıpt
VÖ6 Catalogues of ÖYTLAC manusCrLDIES vın unknown collectkions un the SyYyrian Orzent

SYriaC mMAanNUSCTLPES un Istanbul Papers of the Estonian T’heological Society In KExile
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Was sıch ıIn den neuerschlossenen Urkunden entfaltet, ist eıne unerwartete
BereıcherungIKenntnisse betreffs dieser Gattung iın dem literarıschen

—. \ —Schaffen vo OSe bar Kepha. Wır haben allen Grund, uns darüber freuen.
Wenn WIT dıe Bedeutung d1eser Quellenschriften für dıe ILauteratur-
geschichte, dıe (Jeschichte des bıblıschen Textes un!: dıe Geschichte der
homiıiletischen Interatur denken, ist eine besondere Genugtuung, ass
dıe Bemühungen eUue Quellenschriften auf eıne solche Weıse Krfüllung
gefunden haben So wurde ber alle Krwartungen hıinaus alle ühe reich-
lıchst belohnt.



Tableau de correspondance des manuscecriıts
arabes du Sınai

et du catalogue de Murad Kamıl

Dar

Samırc,

En 1970, le Professeur Muräd Kamıl pubhaiıt SO  z} Catalogue of all Mannu-
scrvpts uN the Monastery of St (atharıne Mount Sinarl. C’  Gtaıt verıtable
LOUT de force : deerire precısıon 3329 manuserıts et 17129 rouleaux,
Aerıts douze langues, et les presenter volume de format access1ıble.
[[ allaıt etre Muräad Käamıl POUI OsSseTrT un  D telle entreprıse et Ia realıser

Certes, l’ouvrage peut pretendre fournır LOUS les dätaıls souhaıtables.
I8l 1Se etre utıle et pratıque. Dans but, ’auteur avaıt classe les UuS-
erıts selon leur CONTtENU, et Oln Das selon l’ordre numerıque. eCcC1 supposaıt
des index et notamment un tableau d’&quivalences eNtrTe les Nnumeroas de SO  S

catalogue et GCeWX des fonds sınaitıques. Les eirconstances ont Das perm1s
regrette orıentalıste de realıser complement, et le chercheur est CON-

traınt de feuılleter le catalogue DOULTC trouver le numero qu ıl cherche.
En L’absence une catalogue complet des manuserıts arabes du Sınai2,

celu1 du Dr Muräd Kamıl demeure ENCOIE, malgre CONCISLON, indıspensable.
Nous pense rendre SETVICE AaAl  56 arabısants chretiens, pubhant
tableau de COorrespondance QuUeE OUS aVIONS D  \ amene etablır POUL NnOLTe

personnel.
Nous utiılıserons les abrevlations sulvyantes

ÄTIYA Arz  17 Surıyal "Atiyyah (traduction arabe de Güzif Nasim Y üsuf), Al-Faharıs
at-tahlılıyyah iı-mahtüutat T’ur Sina al-"arabıiyyah, tome (ed unßsa’at al-Ma ärif,
Alexandrie, 1970, VIT-602-6 de grand format)

(+IBSON Margaret Dunlop Gibson, Uatalogue of the Arabıc Manuscrvpts unN the (onvent of
(atharıne Mount STiNar, coll Studıa Sinartıca, No {I11 (Londres, 1894, VII-1358

pages)
K AMIL Murad Kamail, Catalogue of all Manuscripts 2n the Monastery of SE (atharıne Mount

SInNar (ed tto Harrassowitz, Wiesbaden, 1B pages)
Le meilleur catalogue du fonds arabe du Mont Sınail est incontestablement celu1 redige

anglals Har le Trof. Azız Suryal Atıya, et traduit arabe Dar SO.  > disciple le Tof. Joseph
Nassim Y oussef. L’6edition anglaise orıgınale n  est Pas publige. De Ll’&dition arabe Il ATIYA),
seule la premiere partıe est ul  » comprenant les manusecrits No 300



Manuserits arabes du Sinai et Au catalogue de Murad Kamıl T

Le fonds arabe du Monastere Saiınte-Catherine comprend 696 NnumeTOS,
parmı lesquels trouvent certaın nombre d’1ımpriımes. Irente-s1x UuS-

er1its Ont dısparu du Monastere, et TOUvVven aujourd’ hu1 disperses ans les
grandes bıblıotheques d’Occıdent, definıtivement perdus3, Un manuserıt
est aerı1t DPEerSan, et dolt etre älımın&e du fonds arabe‘; tandıs qu un
manuserıt du fonds SIEC dolit etre ajoute, et, realıte dialre redige

arabe Au 188e q1ecle5. On obtiıent alNsı le chıffre de 660 Sı L’on supprıme
numerTos contenant des ımprıim6es, 11 OUS reste 611 Muräd Kamılıl analyse

ans SO  s catalogue 601 numerT08S6. 11 sembble qu ıl alt oublıe manuserı1t”,
et, QuUE euf auUtres numeros contıiennent realıte des ımprimes,
QUE l’auteur na Das sıgnales8, Du MO1NS, c’est quı OUS parait le plus
vraısemblable.

De nombre, 306 manuseriıts ONT. at mıerofilmes Par les SO1NS de ’ Ame-
YIcan Foundatıon Mount Sinar Expedition, dont une copı1e trouve la
Lıbrary of Congress de Washington (U.S.A.) et uUulle auUtTre L Uniyversıite
d’Alexandrıe (Kgoypte). Pour rendre cCe concordance plus utıle,

Deja 1894, (HIBSON sıgnalaıt la disparition de cinquante manuscrıts, dont trouvera,
la lıste dans K AMIL, Depui1s lors, dix-huit de Cces manuserits ont Ate retrouves, malls quatre
auUtres ( 0 3 9 470, 524 et 609) ont Ete perdus. D’ou, le total actuel rente-sS1X manuseriıt disparus.
En volecl la liste N© S, 1 3 9 6 ‚$ 225, 364, 394, 4.04, 427, 429, 430, 433, 458, 459, 462, 463, 464,
465, 470, 511, 515, DEC 518, 519, 524, 527, 543, 544, 574, 575, 576, DE, 583, 584 et 609

(Yest le manuserit ET SUN 1’ deerit dans K AMIL, 145
Deux autres manuserits tajent classeös aUssı dans le fonds DSTCC, Ou ils portent les numeros

29253 et 29058 Mais ils portent auss]ı UuTNe ote dans le fonds arabe (respectıvement
N© 688 et 687, correspondant 596 et 595 du catalogue de Muräd Kämail), ıls modıifient Pas
le chiffre total

faut EI1COTE noter YQUE le manuserit arabe 410, an cCompose de euxX partıes (A et B)‚
Muräd Käamıl Iu1 assıgne deux Nnumeros dans SOI catalogue (No 169 et 170) Maıiıs d’autre part,
le manuserit arabe 389 (horologe de l’Eglise Copte, du 13e siecle), et, essenti:ellement redige

copte, ete classe Par ”’auteur dans la colleecetion cCopte KAMIL, 54), dont il constitue A’anl
leurs l’un1ique representant. Pour notre part, 1OUS inclusons manuserıt dans le nombre des
manuserıts arabes, pulsqu ıl contient QuUussS1ı des partıes entleres arabe. Cette addition et ce

SUuppression expliquent QUE le total des manuserıts arabes enregistres Par Muräd Kämıiıl demeure
inchange 601 manuseriıts. Sur tout cecl, VOlr I’introduecetion qu’1l redigea fonds arabe, dans
K AMITL, An

s’agit du Sınatr arabe 313, dont; NOUS Nn avons Das trouve de Lrace dans le catalogue de
Muräd Käamıiıl

s’agit des mänuscrits N© 603, 610, 634, 638, 644, 645, 646, 648 et 649 Les deux premilers
talıent signales Par (+1TBSON (Pp 128) parmı les 1mprımes. Les autres Nnumeros n ’ existaijent Das
EI1COTE 1894, quand (+1BSON dressa SO.  S catalogue.
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marque d’un asterısque les manuserıts Quı OnNt D  CD mıcrofilmes ei SONT OoONC
au]ourd’hu1 facılement accessiıbles Au  bd chercheurs

leı E  &A, OUS rectıfjer quelques GCLTITEGEUTIS typographıques CONCeEeT-
ant les COotes, completer quelque Omı1ss10n.

Que modeste ravaıl materıel so1t un petit hommage rendu la mMmemoOITE
du grand orıentalıste egyptıen, dee  e  x  d  e (Jalre Däcembre 1974

SINAI SINAI K AMIL SINAI K AMIT: SINAI K _AMIT.:
* ]

*30
31 8 ]

*30 61 47
391 *O()
3029 *34 *01

perdu *Q92
perdu *o *65

*66 51 *Q4.
*10 perdu *05
*11 191 *68 61 *O6 198

1992 41 *69 *077
125 _
193 } Ul
194 31 B7 100
195 *45 *73 *101
196 7 102

*18 197 47 z *103
perdu *76 * 104

* 9() 105
*91 7 *106
*» 51 107

11 *80 108 100
8 ] 109 101

*95 *5 *Q9 *110 102
4.1 103

*R *119 104
*85 113 105

K AMIL (P 10) indique chiffre de 306, Pu1s 11 donne la liste des manuseriıts microfilmes.
Cette lıste contient, realite, que 3()4 numeros, parmı lesquels le N® 693, classe Dar aılleurs
dans le fonds ersan, NOUS l’avons dıt (SUDPTA, note 4), et n  est, done Pas inventorie ans
les 601 manuserıts arabes. Cce lıste, 1} faut ajouter le N0 389, Iu1 auss] mierofilme (ef. K AMIL,

54) reste EINCOTE manuserit QUE 11O0US n ’avons identifier, n ayant Pas SOUS la maın
Jl’ouvrage de AÄAzız Suryal AÄTIYA, Handlıst of the Arabıc Manuscrvpts anıd scrolls mıcrofilmed

the hbrary of the Monastery of St Uatherine, Mount Sıinar (Baltimore,
K AMIL (Pp 1 9 No 103) renvole Sinar arabe EL heu de 114 faut rectifier. En

effet, le Sına arabe 111 cCorrespond parfaitement la description donnee Par K _AMIL, N 103
GIBSON, et AÄTIYA, 218
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SINAI K AMITL: SINAI M. KAMIL SINAI K AMIL SINAI M. KAMIL
*114 106 *156 112 * 197 270 239 135

115 107 157 113 198 AT 240 136
*116 199 *158 114 199 79 241 137
A 200 *159 231 *200 273 249 138

*118 201 160 20 201 274 243 139
119 202 161 115 202 D *944 245
120 203 162 116 203 276 245 140

*1921 2()4- 163 233 204. BL7 246 510
x 199 205 * 1 64 1}7 205 278 247 141

123 206 165 118 206 279 248 1492
* 1924. 207 166 119 207 280 249 143
*1925 208 *167 120 208 281 *”50

126 209 *168 121 209 8 251 298
*1977 210 169 210 283 *592 145

128 211 170 235 211 84 253 146
*1929 212 *171 236 AB 285 254 147

130 213 *1792 37 213 286 255 14
131 214 *1779 377 214 87 256 149

*139 DA *173 38 215 288 150
133 216 174 239 216 289 *9”58 3192
134 O1 *175 24() Z 29) 259 313
135 218 176 241 218 291 260 314
136 219 | 249 219 299 261 315

*137 220 178 243 2) 126 262 316
*138 2971 179 244. o 197 263 317

139 en 180 253 3Dn 309 *9264. 151
*140 29283 181 254 2923 310 265 1592

141 974. 182 255 2974 311 266 153
”56 295142 3923 183 perdu 267 154

143 2925 *184 257 226 128 *9268 359
* 144. 2926 *185 258 B 2903 *9269 360
*145 304 186 259 DA 129 *970 361

146 108 187 260 2929 204. WT 395
147 109 185 261 230 130 *79 3926

*148 DA 189 262 231 131 DA 44.5
OR 263 *39 *974 446*149 190

*150 229 191 264 33 1392 275 447
*151 110 192 265 34 133 276 448

152 230 193 266 235 2905 D 449
*153 569 194 267 *936 134- *78 307
* 154. 111 195 268 037 296 279 3928
*155 196 269 38 297 8W) 3920

(GIBSON (P 38) mentJ.onne numero étant 1Imprıme., K AMIL (D 1 9 N© 150)
et ATIYA (P 482) le deerivent octoeque (0KTWNXOS) de 146 folıos.
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SINAI M. K AMIL SINATI M. K AMIL SINAI M. KAMIL SINAI K AMIL
*981 330 *316 455 *951 478 *38613 400
*989 351 *317 367 *359 479 RR 401
283 339 *9318 368 *353 480 *RQK1L4 402
284. 339 *319 369 354 48 1 *3QQO copte

*985 334 *390 514 355 489 *300 589
286 335 *291 519 *356 483 *301 583
87 336 *399 513 357 484 *309 584
288 337 393 514 *O58 485 *308 585
289 338 324 515 359 374 394. perdu
290 339 395 370 *260 375 *305 155

*9201 340 *3926 371 361 376 396 156
*999 341 R 07 372 362 T *2307 157
298 349 3908 373 363 378 *308 158
204. 343 *390 456 364 perdu *309 159
2095 344 * 39) 457 365 379 *400 160
296 345 *351 458 366 380 *401 161
297 346 *3950 459 367 381 *402 162
208 34.7 333 460 *3268 3892 403 163
299 348 334 461 *369 383 4.()4- perdu
300 349 334. 462 370 384. *4.05 164
301 350 336 463 371 385 *406 165
302 351 38377 464 379 386 *4.07 166

*303 359 *RE 465 373 387 *408 167
*304 367 330 466 *74 388 *409 168
305 363 34() 467 375 389 169
306 364 341 468 376 390 170
307 365 349 469 377 391 *411 516

*308 450 *9343 470 *7Q 3992 *419 1714
*309 366 *344 471 379 398 *4.13 179
*210 199 34.5 479 *380 394. *4.14- 173
*311 451 *346 473 381 305 415 174
*319 4592 34.7 474 389 396 *416 175

348 475 383 307 *417 176
*314 453 34.9 476 384 398 *418 17
315 454 *9350) 477 *385 399 419 178

Ce manuserit n  est; Pas mentionne Par K AMIL.. est deerit dans (HBSON (P 48)
an STOS volume de 47(0) folios, contenant les (RUVTES de Saint Ephrem. na malheureuse-
ment, Pas D  \\ mıecrof ul llme.

K AMIT. (D 3l, N 400) renvole 396, lieu de 3586 Nous SOINMEeSs cependant PasSUr de notre correction. En effet, la deseription donnee Har (GIBSON (P 62) du manuserıt N© 380
correspond Pas ce donnee Par K AMITL. du N 400 Pourtant, indice suggere l’ıdentite

des deux manuserits : le nombre de folios. est de 349 chez GIBSON, 350 chez K AMIT.: (1l
SOUvent plusieurs folios de dıffä&rence entre les deux catalogues).

Dans la lıste des manuseriıts arabes mı1crof jl lmes (KAMIL, 1 )) 11 faut COrT1ger le N® 308
38R&



Manuserits arabes Au Sınail et du catalogue de Murad Kamıl 8& 1

SINATI M. KAMIL SINAI K AMITL.: SINATI M. K AMIL SINAI K AMIL
*4.9() 179 *461 521 502 4928 543 perdu
*491 180 462 perdu *503 530 544 perdu

4929 181 463 perdu 504 505 54.5 5717
*4923 1892 464 perdu *505 571 *546 550)

4.24. 183 465 *506 531 * 547 551perdu
4925 184 466 185 * 507 355 *548 559

*4.26 486 *4.67 5929 *508 532 *549 430
4.27 perdu 468 500 *509 506 550 553

*4928 487 *469 501 510 4.29 *551 554
429 470perdu perdu DIA perdu *559 555
430 perdu *471 411 *5192 572 *553 431

*431 488 4792 354 *513 533 *553 431
439 perdu *473 5923 *514 5()7 * 554. 556
433 perdu *4.'74. 502 515 perdu 555 4392

*434. 489 *475 503 *516 578 *556 433
*435 490 *476 5924. 517 perdu *557 557
*436 403 *A'7'7 4192 518 perdu *558 558
*437 4.04- *478 413 519 perdu *559 4.34.
*438 491 479 414 *5920 534 560 508
*439 405 *480 415 *5921 535 *561 559
*44.0) 517 *481 416 5929 536 562 300
*441 4.06 *489 4.17 *5923 537 *563 560
*449 518 *483 418 5924 perdu 564 561
*443 499 *484. 504 5925 538 *565 562
*444. 519 *485 525 526 586 566 563
*44.5 493 *4.86 419 597 567 435perdu
*44.6 4.94. *487 526 *5928 539 568 564
*447 353 4585 5927 *5929 54.0) *569 436
*448 4.95 489 *530 541 570 565
449 318 *4.90 420 *531 549 *571 566
450 496 491 4921 *539 54.3 *579 567

*451 4.097 *4.99 528 *533 578 *573 5658
*4.592 498 *493 4929 *534 5774 574 perdu
*4538 4.07 *4.94. 4923 *535 544 575 perdu

4.54- 408 *495 4.924. *536 54.5 576 perdu
*45515 499 *496 4925 *537 546 577 perdu
*456 4.09 *4.07 5929 *538 547 *578 591
*457 410 498 570 *530 548 *570 599

4558 perdu *4.99 426 *540 575 *580 579
459 * 500 4.27 *54.1 549 581 509perdu

*460 520 *501 299 * 54° 576 *5892 580)

K AMIL (Pp 41, NO 499) renvole 453, au heu de 455 La desecription QUE donne (GIBSON
(P 88) du NO 455 correspond parfaiıtement celle UU donne I AMIL (Pp 41) du N©O 499



Samır

SINAI K AMITL.: SINAI M. K AMIL SINAI K AMITL: SINAI M K AMITL:
583 61 641 670perdu imprime ım priıme imprime
584 perdu 613 imprime 642 imprime 671 imprime

*585 437 614 imprime 643 imprime 672 imprime
*586 593 615 imprime 673 304
587 301 616 imprime 674 305

*588 246 617 675 187imprime
*589 618 imprime 647 iımprıme 676 442
*590 587 619 186 *677 590

591 123 *620 594 678 188
5992 356 621 357 650) ım prıme *679 443
593 438 622 303 651 iımprime *680 251
594 9247 623 652 imprime 681 306

*595 248 624 319 653 6892 32()ım prime
596 249 *625 44() 654 ıimprime *683 189

* 597 626 358 655 ımprime *684 444
598 588 *627 44 ] 656 imprime *685 190

*599 439 *628 124 657 imprime *686 307
658*600 589 629 imprime imprime *688 596

601 630 imprime 659 imprime 689 259
602 250 631 660 *690 597ımprıme imprime

imprime (?) 6392 ımpriıme 661 imprime *691 598
604 ım prıme 633 imprıme 662 imprime *6992 581
605 imprime 663 imprime *693 Crsanı
606 imprime 635 ım prime 664 imprime 694 308

665607 ım prıme 636 imprime imprıme *695 599
608 imprime 637 imprime 666 imprime *696 600
609 667 29213 601perdu imprime

Imprıme (?) 639 imprime 668 ım prime
611 302 640 imprime 669 imprime

Ces deux numeros (603 et, 610) sont mentJ.onnes Par Muräd Käamıiıl nı parmı les manuscrıts,
nı parmı les imprimes. Pourtant, (GHBSON (P. 128) les signale 1mprımes (ef. SUDPTO, note

17 Ces sept numeros sont signales Par Muräd Kämil nı parmı les manuscrits, nl parmı les
ım prımes. Ils trouvent E&videmment pPas dans (G(IBSON, qu] s’arröte N0 628 Peut-&tre
est-ce 1a des 1mMpr1mes.



Newly-discovered Version
of the Arabiıc Sıbylline Prophecy

by
Ebıed an Young

W hılst studyıng the Bodleıan Arabıec manuscr1ıpt Huntington 328 for
the PUrpoOse of producıng edıtıon of Severus 1b al-Mugaffa®s 7’7006 al-
Ghamm wa-Shifa al-Huzn‘ the present wrıters disecovered that thıs INanu-

scr1pt 9,1S0 contaıns unrecorded versıon of Arabıec Sıbyllıne prophecy.
The Huntington 208 W as catalogued Dy Ur 1n hıs Bıblıothecae Bod-
evanae (odieum Manuservptorum Orsentalvum?, an he listed 1ts contents
consıstıng of the followıng three ıtems

((anones Amostolorum OI1S 2v-92r);
Severi fıh Moecfae Medicıina Moeroris et (/uratio Doloris (fols I2v-118r)
Excerntiones ad Patrıarcharum, EniSscoporum el Sacerdotum offıcıa
nertınentes (fols. z}667).
In the Case of the thırd ıtem Ur1 g1VeS urther details. An examınatıon

of these AaNONYMOUS eXCcerpts has shown that fols 154v-160r contaın
version of Sıbyllıne oracle 1n Arabıc, tellıng the STOTY of the visıon DYy OlNle
hundred PEISONS of ıne SUNS, whıich WeIe held by the Sıbyl LO represent
1ıne ASES of the earth

The StOLY of thıs prophecy forms Section T wo ( e 1) of the Seven-
tıeth Chapter of these EeXCErPtS, whıich ATe g1ven the tıtle (fol 153r
34 S6} C} 9 o‘_‚.€‘—.3_3 C150 JN 7El Cl

Uj—£‘ SW 5g_‚—R.C c} s) »Aa lg 3A 6J b 6\.Ln°_3
A;.eB- Al

To aPPCar In S€ | Scriptores Arabici] ıIn the Near future.
Pars prıma (Oxford, 1787),
MS A 56)|
4
o
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(The S19NS of the comıng of the Iyıng Antichrıist, hıs false claım, hıs perfor-
of false mi1racles, hat <hall happen before he9 durıng hıs tıme

and afterwards, hıs false celaım CONCErNING hımself that he 18 the Lord
Chrıst. LO hım be the X10TY, hıs performance of false miracles, an hıs destrucG-
tıon bYy the Lord Chrıist. After that 111 the general resurrect1ion).

Section One of thıs chapter consısts of quotations from I1 Thessalonians
Z etc HKrom the colophon of ıtem (above) Tl 992r 1t 1s clear that thıs

dates from the early seventeenth CENTUTCY.
In 1910 Schleıifer publıshed fıve dıfferent orjental vers1ions® of the

Sıbyllıne oracle of the dream of the ıne SUNS, the earlıest MS of whıch
ates from the thirteenth CENTUTY. All of these Ale ultımately related DO the
Tiburtine S1byl?. T’he present wrıters recently found Arabıec versiıon of
thıs work whıch dıffers consıderably from the publıshed versions of Schleıifer,
1ın Leeds Tab No 1848

collatıon of the Bodleı1an Huntington 3908 ıth the other publıshed
vers1ions? <shows that thıs versıon of the prophecy 1S substantıally the SaTmıe

Tab 111 an Trab the beginnıng of the Sıbyl's interpretation
of the eıghth SUunN, although thıs portion 18 consıderably abrıdged, but there-
after ıt 1S almost totally dıfferent, and thıs latter portion (1.e the interpreta-
tıon of the eighth an nınth SUNS) represents approxıimately three-quarters
of the whole plece. In 1eW of thıs esemblance PTODOSC desıgnate thıs
vers1on, followıng Schleifer’s classıfıcatıon, rab

The aNCLPU of Tab reads follows (fol 154v

F.>.JJ—3 \ ol ; A 4n4_3_) D LE Lß_f\„&) (4.3)J\„tib

Designated by hım Karshunı, Ethiopic, Arabic I! . 111 iın his Erzählung der Sthylie
Vıenna,

Yor the Greek an Latın CXUDS of the Tiburtine Sibyl, SCcc Alexander, T’he Oracle

of Baalbek (Washington, 1967) ; Kurfess, Sıibyllinısche W eissagungen Berlın,
Sackur, Sthyllınısche T’exte und. Forschungen (Halle der Saale, 1898; reprinted Turin,

'T’he text of thıs vers1on, together ıth English translatıon an notes, has been edited

by the present wrıters for publicatıon 1n Orzentalıa Ohrıstiana Periodica. Continumg Schleifer’s
classıfıcatıon have designated the Leeds text »Arabı. IV«

Yor num ber of unpublished MSS which mMa contaın urther coples of the orjental Sibyl-
lıne prophecıes, SCcCc Graf, (zeschichte der Ohristlıchen Arabischen Interatur, Vol (Vatıcan,
1944) |Studi Testi, 118|1, 294

Presumably ser1ibal for

MS



'T’he Arabiec Sibylline Prophecy

U BA C® S..X>.'_9 ‘)‘) SE l
* Wol 155r ıs A) * LB Lal on W u y Mp JS aAmgı Alr I9 al

(An abrıdged 2CCOUNT of the words of the PULE Sıbyl daughter of
Herachus head of the heathens of Kphesus Alexandrıa beıng her inter-

pretatıon of the dreams of certaın prı1ests the CILYy of Rome whıch they
Sa ere the prıests numbered ONe hundred They a 11 Sa the Sanmnıec

nıght dreams whıch WeTe alıke form and s1gnıf1canNce They ınformed the
Kıng of Rome who Sa1d »We desıre who Cal interpret thıs V1S1011

for S« He Was then told ou her ——
A% the conclusıon of thıs VeEeTrS1ION of the Sıbyl We read (fol 159v

Y Z | a 144 35 SA} r3\5_9
JE U3 ral —N U E a Ö Ü Kl c& a L Y
e } Sal Lanl on 19 S Ug A L' L.>_9_)

4'O. 160r AL ST DE K © sl N! S  a 33 , ob;.3 rJJ—.H_3
o,<b en\ 151 \a L.;Lfr„.>=‚.\3 A.uJ„.J\_9 53 Ues N

C°-’.9 C ASSNUÜ (S) Aa N ean Oal CL

A CL S SV Jw‘ LJ C a}
135} Lal y L T S DÜ N! ol

.u'„“‘
(The words of the aforementioned ALlC not LO be regarded
deec1ısıve pPro0O regard LO thıs ıdea, NO somethıng whiıich Ia y be adduced

evıdence but SOTNEe of them Arve conformıty ıth nhaft the
canon1ıcalıe books an ıth haft John the Kvangelıst SayS hıs Revelatıons
and 9180 ıth hat Kızra SayS and 1% possıble that they ll 111
not be ulfılled ave cıted them sSımply LO TAaW attentıon them not
LO TEQUITE behef that hıch d1sagTeSs ıth books of the Church

I’hus only that whıch conforms ıth the Church and the Law LO be
beheved Let conclude thıs book of OUT'S wıth entlıon of OUTL reQUESTS
seekıng thereby that the doors of of the heavenly thresholds Ma y

Au ilg
59 65M|

MS A
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be opened!” an that the Believers INa y benefit from the knowledge ıt
contaıns regardıng the trıune unıty of the Creator ; an that should IMNMOVe
them LO actıon through the wrıtten, indıted commands of the Gospel.

4O Hım hbe the Ol0ry, fOor 6ver an always an eternally. Amen).
As noted above, the earhıer part of the text 1s substantıally the Samne

the Vers1ons Ttab H4 an rtrahb ın spıte of dıfferent phraseology ; there
Arle however number of sıgnıfıcant varıatıons

The of the Sıbyl’s interpretatıon of the dream 18 gıven Alexandrıa,
no0t Rome (Tol 154v);
'T’he dreamers ALle deser1bed ypTIEStSC (4225), not Judges WI1sSe
n1en 101d.);
The SUunNS Ale deser1bed havıng een SsSCcen by the dreamers ıIn large
bulldıng ıth ıne pıllars (fol 1557);
The thırd an fourth SUuNS AT deser1bed purely 1n erms of colours 1b1d.
Chrıist's mıracles Arle deser1bed dıfferently 1ın the ınterpretatıon of the
seventh Suüu  s (fol 155v
'T’he »Kıng of Byzantıum« 18 deseribed merely the »Kıng from the Kast«,
and dıfferent enumeratıon of hıs actıons 18 g1ven 1510.).
In 1eW of the entirely 16  z matter econtaıned 1n the ınterpretations of

the eighth an nınth SUNS, reproduce the relevant Part of the text N
eXttenso

* Hol. 1550 AN } U S al A SR IL
* Kol 156r A u S A *—°‚9—*»—ä3 SS A eg Y ö

A A SC _9 a l y na 9
G A e aı eg J»:L‘_3
‘18  ß->[„w S]l Öa z L1 J..a.“_3 r‚.@4.)u‘
u Alg 9 U'“.9“"‘L AD ( Yn L Yı 9 9 aag
La A 2 P r U g 4.\ü.ß_3 4.p[9:— P 9239 —i 9

N e 19 r‚.@;..b| UIML _ 0319_L„.._» y a 9
OSI @9 L.!)Y‚H 19;é£*_9 Ö E3 Ylg

* WHol. 156v )_9.>: 1 b Ü} Ug 9 &)
17 'h1ıs aD DCAaIs LO be the of thıs obscure Passage.,
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(In the eıghth ASC I1a  s shall from the SONS of shmael and he shall
4ANNOUNCGE xalted MESSADE firom (+0d He shall ave followıng,
who shall obey hım an T the en! of the per10d kıng from the West shall

L1Se from hıs COMMUNITY, and ahall COMe DO the and of Israel an take
POSSESSLION of Koypt an shall buıild for hımself CIty between the
and the hıll COUNTIY He shall be characterized by faıthfulness an ]ustıce
an g00d government an kıngs chaj l from hıs descendants
But under theır authorıty there 111 be revolts kıllıngs and
woundıngs

The ast of these kıngs shaJll be orn of black In the tıme of
hıs rule shall evolts an disasters an earthquakes Armıles from the
e9sSt the west an the south shall L1Se agalnst hım and hıs cCourtlers an
SeTrvants [ also|] shall T1SsSe agalNnst hım an plunder hım of hıs wealth

30 MS \A
MS Cy M]

aPPCAaLs LO read A gu l NESTOCS ?)
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The Arabiec Sıbylline Prophecy 89

1a from the east shall revolt from hıs assoclates, who 1S not of
the royal hıne; and there shall evolt ıth 1m people of barbarıe voNgue.
They shall take possession of the land of Koypt an hold WaYy OVver ıt; IT’hey
chaJ l stretch forth theır hands LO murder, ımprisonment an plunder. | ’here
shall be] tuınous hıgh pPrIcESs an dreadful hunger earthquakes shall 9
an strange SLATS chall APPEAL 1ın the Sky, from west LO e2sSTt They 111
destroy churches, the KEucharıst an / use of] Incense shall C  5 an a ]]
people shall be wıcked. Males shall have intercourse ıth males, an emales
ıth females; the anımals of the earth and the DSAILE of the and and the SecHa

chaj l become extinect, an the shall not be harvested. Hıgh priıces shajl
prevaıl 1n TMNOTe an INOTEe places.

The Berbers chaj l hold SWaYy OVeTr the and of Koypt for The
people shall make Man y supplıcatıons LO (+0d ost Hiıgh, an shaj l ql Hım
LO forg1ve them He shall ave them, an shall send LO them the
Terror, who knows from the and of Jerusalem, 1n
vessels aN! gTrea sh1ps. He shall reach Koypt and gTe@a fear of hım shall
descend uDON the hearts of the Berbers, and they shall perısh T hıs hands

He shall TesStOTE LO theır former STAa the churches aN! fanes whıch they
had ruıned, an the Lreasures Ör the earth chaj ] be revealed LO hım He chall
hold SWaYy OVelLl Koypt, an gather 1n ıts wealth ; nothıng ahall remaın ıth
aNyONE, aN he ohaJl shed blood

11a of unknown parentage shall aT1SE from the easTt, an rule and destroy
people. Hıs Turkısh soldıers shall destroy multıtude of people ; they shall
be lıke locusts, an eXpectant shall MISCAITY for fear of them Ihey
shall endure for short weeks.

The mercıless Lerror shall forth LO them lıke hıon, an they shall
perısh a hıs hand He shall return LO hıs abode ıth oTEAL OY; and hıs sO11|
shal be proud. Dissension shaJ l between hım aN! the SOI of the black
9 the kıng ; and the SO  a} of the black who wıll be the ast of
the kıngs of the Ishmaelıtes shall plot agalınst hım

Dismay an fear of hım shal[l take hold of the Terror, and he shall not be
SCCUTe 1n ALLY cIty. He wıll gather hıs wealth and soldıers, an seek another
cıty, and ahaJ ] hold SWaYy OVeLl strange reg10Ns an make Man y sh1ps He
shall collect hıs wealth into them, an make for the central island of the
islands of Byzantıum, LO destroy [ ıts people]. The per10d of hıs rule, an
that of hıs descendants, chall be OLE half and ONe quarter of gTeA week.

After hım chaJl aT1SE INa  - who shall rule OVerTr TEa c1ty 1ın the east.
The Zoroastrıans and the Franks shaJ[l gıfts LO hım He shaJll reform
the world an TesSstOTe tho rulns, an TestOTeEe the churches. The SO  S of the
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black shall revolt against hım Hıs per10d shall be half an
quarter of week.

In hıs days shaJ [l aPPECar strange StaTrs, an there shall be earthquakes,
and the INa of unknown parentage shall he prince. T’he slave shall o1t
OoOWN whiıle hıs master SCTIVES, an the maıdservant shall sıt OWN whıle
her mıstress SETVeEeS Wrongdoing and falsehood shall be 1ın evıdence. Priests
an monks shall he hcenti0us forn1ıcators, an shall love food and drınk They
shall be des1ırous of accumulatıng dınars an dırhams, an ahall flay the
people ıth theır toONgUeES.

At that tıme the churches shall fa ll iınto ruln ; the monks an salınts who
ATr 1n the mountaıns ahal]| COINe forth 1 the hands of the SONS of Kedar,
who shall COMe from the west an shed blood, an shall be ocusts. ost
of them wıth short stırrups and rnding uDOonNn camels, an theır COIN-
mander shall rıde uUuDON ıld AasSs He chal]l be 21an of oTaVIlty, of asceticısm,
of humilıty, of meekness an of modesty, N shall ave soldıiers.

'Thıs host shall reach Alexandrıa an destroy ıts eNVITONS, an ruln the
monasterı1es, an shall tretch forth theır hands OVerTr Kgypt. There shall

between an them War, kıllıng, revolts, dearth, hunger, plague
an death, untiıl only few of them Ar left They shall COMe LO the western
sıde of Koypt, an great number of people shall flee before them Because
of them the kıng of Koypt shall not be establıshed on hıs throne] an chall
leave Koypt aN! resıde 1ın the guarded cıty of Damaseus. T’he per10d of the
SI of the SONS of Kedar 1n Koypt ohall be

Then he shall LO the Yemen an seek |to se1ze] the Hıaz. He shall StaYy
there for short per10d. Krom there he LO Kufa, an mıngle ıth the
Turks, an the SONS of Kedar shaJll intermarry ıth them They wıll SO LO
the land of Syr1a, and bring LO ruın the remaıns of ceiıyılızed hıfe, an destroy
Jerusalem, and urn ıt ıth f1ire, an kıll the saınts, and |there shall OCCUT|
dreadful, appallıng deeds, whıich Afe mentioned 1n the orıginal book).

s——_ 95l A 99 Öfi;é-lß E 380_5'.«\.C-‘ G
L&J».„„a AA S u RS (g , —_  _)>. I

39 L;}Yl l A A J1 A}
See note above)

37

Al el
9yl



LSE CTE SE E
wl
SS
AnMS)

MS

line.theaboveinsertedArewordsLWOese

A SY oü9AlAAC.\JwU 900L
SWALM DE  _S UlCa

RA47L5"-9'byAA y gSV AS 9‚Q)..;\H
OO‘L)"'°‘j!3YoAYo(
33b}}ru\.“}@n‘C))'”arrSSAol&_9

4603£‘)-1Ü‘4äha‘>“°JJj-OD3la9
Cn“«l‘{dl.;3—..UlA 9S lAAUOF

SdaJj„MS 9sl-  A 944';°Aa}Cr—;«l'L9>_3
‚SJynlnSal(|.J;.‚...‚a159r* Wol

c&Ul 919
LAEOSl—L;UL&...H_}Ul Al
EILAnm>&)

SlVs AlTm& LS&l 9EAO
639»zSNlnE1

‚S!
,3O 9 ıI42 \ +;.bd\43  A _9SNC.>_)‘

5y Yly llPNS 9JLlam ) _9
L41l599Yo0_AS—

A —lJa&gr‚3cUAIS d9Y
&S S 1404_4_‚|g_)33\.a..aaa ls9)ai oaSAj9=

AYıyl&J, YLJJ“-.’.)72)—SA158v* KFol
Sl 9&sSl 9Sl 9Cal

U1ProphecySıbyllineArabicThe



%” Ebied, Young

Ü K ,U U 9 9& An 9 U 93 z L aAM}
* Kol 159v 5 UL )= E U aAM} ÖJ*£ > A I> 19 Ja

Al p}
SI “j> AS Al S Ylg ö»«.l‘ A
o wa | s (6 4.J.:—) 49LJP GLA ÄJ_‚.> \ S SN ASss Al C.‘;\fi}\

—— ! | 5 506 _9 A l;f°'}""-'{‘_3 CZ JN
äUo.)‘) 7 Lal (.JJ"-’) (;L—>Y‘_3 SAl A OAS e

(In the nınth ASC the 140N-G0DB shall forth from the west 1n hıs mı1ght,
an reach Jerusalem, an hıs enemles chall fa 11 theır faces, and they shall
flee from hım 'T’hıs kıng chall proceed LO buılld churches, an |tO rebuıld|
everythıng that had een destroyed ın the land He shall rebuı1ld Iyre, an
TEeCONSTtTUCT the whole world Its DAl ahal] multıply and aN SCa, an
ıts CrODS and prımary products Increase.

The Kıngs of Kthıiopı1a, of Nubıa, of Indıa an of Chına shall gather ın
Jerusalem wıth the 1100-005). The rTest of the kıngs of the earth shall gather
together, and the Holy Spırıt shall descend the Orthodox Kıng. the
kıngs shall defer LO hım an obey ım |Kveryone| chall eN]0y TEa PTOS-
perıty, that the lıyıng shaJl LO the dead, Sayıng LO them »Arıse !
See the blessings whıch (+0d has renewed for UuS, an whıch eN]Oy«. No
wıickedness <hall remaın the people, NOT shaJll an y POOI DEISON seek
anythıng from another.

He 1l TesSTtTOTE a ]] the churches N monasterles an anchorıtes’ cells,
(ht ‘caves’). The saıntly shal[ be and the dwellers 1n the 11-

taıns, an (+0d Most Hıgh shall LO SIOW the earth flower |of
kınd| unknown SINCE the creatıon of the world, an 102  - shall SO ONe

ardebb an ICapP from ı$ ONe hundred ardebbs.
At the en of four hundred after the Orthodox Kıngdom WO

from the trıbe of Dan shall CONCeEelIVe of ‚ another] 9 and the angels
shall AD PCAaL LO INCIL, and en]om pıety uUDON them, and that they should not
aCcePt (the teachıng| of relıg10n (hıt ‘communiıty’) whıch would COMe

There shall DO forth frqm the mountaıns the unclean people who AIe called

JJ_9.’>
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Gog an Magog, from the east. They chaj ] destroy the world and defile 1t, for
they chall e21 snakes, serpents, m1Ce, abortions an dead anımals.

As for she who shall g1Vve bırth from the trıbe of Dan ONe shall be from
I yre: the other from Sıdon One chall rıde the other, an ONeE shall eaT
male chıld, who shall claım he 1s the Messıah, but ın truth he shaJll be the
Antichrıist. In form he ahal l be tall and lofty 1ın Stature, ıth long haır, N
18 shall gleam ıke lıghtening and the SUunN, and he chaJ ll ave long ArINS

wıth short f{1ngers
Ar hıs bhırth the harvesters shall harvest the CrOD ın the f1elds, and blood

shall COTNE forth from ıt
He <hall perform wonders, an (UTeEe the blınd and the leprous, and shall

ralse the palsıed, but he wıll not be able LO revıve the dead, 1OL ralse them
NO chall he ave aı authorıty thereın. oTeA number of folk shaJll

follow hım, but blessed Ar e they who do n OT follow hım, for the SECcCasSs

and SpIINgS shall dry
long tıme after that (+0d <hall send the LWO hblessed DEISONS, KEnoch aN!

Ehas, LO econdemn hım, Ssayıng » ’hou hast mısled the people through thy
falsehood«. He <hall saerıfıce them the altar of Zi0on, but (+0d shall COM-

mand that they rıse agaln after LWO an half days : they chall T1SE,
aN! the earth an everythıng 1t; chal l be chaken by earthquake, an
ere shall descend ubON the Antıchrist and hıs COomMpanıoNs gre@&
dread Then (+0d ost Hıgh shall send down fıre {irom heaven, whıch shall
HÜTn the whole earth, aN cha l urn a{ ] those who follow hım And
(A0d shall send the four WINdS, whiıich ıll TEINOVE the ashes into the OCecall

Then the Lord Chrıst, LO ım be o10ry, 111 GOINEC agaln, havıng thousands
of angels aTrOouUunNnd 1m He shall rıde above the hılls, ıth many-wınged angels
aTround hım, an ıth clouds around hıs feet, hen the Antıichrıist shall
Catc sıght of hım, he and hıs arı y chall elt AWAY, Wa  b melts before
fıre. T’hen the ILord Chrıist chall o1t uDOoN the throne of hıs S10T7Y, and shall
ralse the quick aN the dead, and shall separate the g00d and the bad,
putting [the former| hıs rıght, an sendıng them forth LO eternal lıfe,
an the wıicked hıs left, |sendıng them| the pıt of hell)

The Coptic PTOVENANCE of thıs pıeCeE 1S not only indıcated Dy ıts ontext
wıthın Bodleıan Huntington 328, (see contents of MS above), but
18 a, 180 confirmed by NUMLEeLIOUS internal indiecatiıons. T’hese include Tequen
geographical references, Koypt beıng mentjioned ıne tımes (fols. 156r

(twıce); 156v (3 tımes) ; 157 v (twıce); 158r (twıce); N Alexandrıa twıce®l

Other versions mentıon Kgypt only NC twice, and Alexandria not al al 'I’he ‚U -

of references LO monasterl1es an incense mMay Iso be thought LO SUPpPOrTt Christian Kgypt-
1a TOVENANCE,
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(fols. 154r an 157v In addıtıon mentıon 18 made of SSS
(yThe Orthodox K1n9«) (fol 158Vv), an wf.«\))Y‘ (»Lhe Orthodox

Kiıngdom«) 2010.). There Arle a 180 SOINE liınguistic indıcatıons of Coptic OT121N
for thıs versıon of the Sıbyl, such the conflated form for
(fol 154v)52,

See Kussalilm, »Contribution l’etude de VyCn arabe des Coptes« 1n Le Museon,
vol MM (1967), 186f.



Background and Hıstory of the Present Schism
1n the Malankara Church

by

Madey

The Malankara Church (OT Malankara Sabha)! 18 ONe of those Churches
whıch do not aCccept the Councıl of Chaleedon (451 N! other ecumenıcal
Synods of later tıme. She 1S ONe of the Orijental Orthodox Pre-Chalece-
donıian Ancıent Orthodox Churches which, fOor long tıme, WeIC styled ın
the West monophysıte.

Ar present, thıs Church has LO face the StOrTMY wınds of sch1sm wıthın
herself. I'wo hierarchıes OPPOSC ON another, the 0)]41% claımıng autonomy,
the second loyalty LO the Syran Patrıarch of Antıioch, Moran Mar Ignatıos
Yacoub 111 T’he atmosphere 18 not al a 11 accordıng LO the princıple of
Christian love aN charıty ; 1t, 1s rather filled ıth emotı1ons. Publıe demon-
strations of the interested partıes, lawsunts before eıvıl trıbunals, darken

Under the term »Malankara Church« have to understand the Malankara Orthodox Syrian
Church. Its Catholie branch 1S named the Syro-Malankara Church. oth follow the West Syrıan
Antiochean liturgical rıte. Sometimes the Malankara Church 18 Iso named Syrlan Orthodox

Church of Malabar«; thıs nNname 18 often the of confusıon. In Kerala, Malankara

Malabar, the largest Christjian body 18 the Syro-Malabar Church (of ast yr1an liturgical rıte)
which 18 ın commun1o0n ıth the Church of Rome. ome prefer LO call the Malankara Church

today Iso the »Indian Orthodox Church« We have preferred the officlal name indicated

ın T'he Oonstitutzon of the Malankara Orthodox Syrian Church, ottayam 1973 'Lo better under-

standıng of hat Just has been stated, reproduce here 1ts first Tee paragraphs
The Malankara Church 1S 1vy1sıon of the Orthodox Syr1an Church. The Primate of the

Orthodox yr1an Church 1s the Patriarch of Antioch.
The Malankara Church WwWas founded by St. Thomas the Apostle and 18 inceluded ın the

Orthodox Syrian Church of the ast an the Primate of the Orthodox Syr1an Church of the ast

1S the Catholicos.
The ancıent an the real nNname of the Malankara Church 18 the Malankara Orthodox Syrian

Church although ıt 18 Iso wrongly called “"I’he Jacobite Church’, fOor the SAaIle TEASONS for which

the Orthodox Syrian Church has een Iso called WOor historical details, ef.

Ie Syrisch-Orthodoxe Kirche der Südindischen Thomas-Chrısten, Würzburg 1967 ;
Podıpara, Ie Thomas-Chrısten, Würzburg 1966 (Englısh edıt1on, London-Bombay 1970);

Daniel, T’he Orthodox Church of Indıa, vol. I‚ New Delhi 1972 ; Tısserant, HKastern

Christianıty un Indıa, Calcutta-Bombay-London 1957 ] T’he SYTrO-
Malankara Church, Ernakulam 1974
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Chrıist’'s mandate LO hıs dıscıples 1n non-Chrıistian mıheu. All these troubles
Arle not only detrimental LO the Malankara Church herself, but ATe blow
for Christianıty 1n Indıa, especlally In the STAaTEe of Kerala.

Havıng resıgned from hıs hıgh eccles1astical offıce, Moran Mar Baselos
Augen Was succeeded by Moran Mar Thoma Mathews L, Catholicos
of the ast an Malankara Metropolitan Oetober ( 1975 The latter
had een elected Catholicos-elect (whıch Corresponds LO coad]utor ıth
the rıght of SUCCESSION) by the epıscopal SynNOod, the managıng commıttee
an the general assembly of the alankara. Assoc1atiıon COomposed of 3,000
elected representatıves, December ÖL,

Hıs nen became the Metropolitan of Kandanad, Paulose Mar
Phılexinos, who WaS consecrated Catholicos of the ast by Patrıarch lgna-
t108 Yacoubh 111 under the ame of Moran Mar Baselıos Paulos IL F
Damascus, September ( 1975 He 1S OC leadıng that of hıerarchs,
prıests and faıthful who consıder the Patrıarch of Antıoch N! a‚ 11 the Kast

theır veELY relıg10Us Super10T an spırıtual father 1n the Lord

T’he Orıgıin of the eNSLION

The present schısm 1n the Malankara Church has ıts TOOTS 1ın events T
least far back the seventıles of the 19th CENTUTY. Already ıIn 1566. the
Syrian Patrıarch of Antıoch deposed the then Metropolitan of Malankara
Mathews Mar Athanasıos (who eventually became the leader of hat today
1S known the Mar Thoma Dyrılan Church), consecrated Malpan Joseph
Puhlkottil under the ame of Mar Dionysios hıs SUCCESSOT, sent the holy
Chrısm an claımed the 'TESISA), 1.e the cathedratieum from Malankaras.
In order LO solve the exIsting problems, the Patrıarch of Antıioch, Mar
Patrose 114 (Butros, Peter) Came LO Malankara hımself In 1875 On March
4, 1876 the government discontinued LO acknowledge the protestantızıng
Mathews Mar Athanasıos the only leader of the Malankara Chureh. T’he
faıthful g1ven the possıbılıty LO choose the Metropolitan they hlıked.4

HKastern O(Churches Revıeu) 326
i Malancharuvil, T’he Syro-Malankara Church, Ernakulam 1974, 'T ’he author,

canon1ıst, havıng stated that by 1866 the Patriarch of Antioch exercised patrıarcha. OWEeTrS
Ver the Malankara Church, contınues »L’he Malankara Metropolitans, the other hand, Secem
tO have not denıed the SUPTEMACY of the Antiochene Patrıarch, ‚:Ven though acknowledge-
ment of ıt W as beyond their intention and 11196  Madey  Christ’s mandate to his disciples in a non-Christian milieu. All these troubles  are not only detrimental to the Malankara Church herself, but are a blow  for Christianity in India, especially in the state of Kerala.  Having resigned from his high ecclesiastical office, Moran Mar Baselios  Augen I was succeeded by Moran Mar Thoma Mathews I, as Catholicos  of the East and Malankara Metropolitan on October 27, 1975. The latter  had been elected Catholicos-elect (which corresponds to a coadjutor with  the right of succession) by the episcopal synod, the managing committee  and the general assembly of the Malankara Association composed of 3,000  elected representatives, on December 31, 19702.  His opponent became the Metropolitan of Kandanad, Paulose Mar  Philexinos, who was consecrated Catholicos of the East by Patriarch Igna-  tios Yacoub III under the name of Moran Mar Baselios Paulos II, at  Damascus, on September 7, 1975. He is now leading that group of hierarchs,  priests and faithful who consider the Patriarch of Antioch and all the East  as their very religious superior and spiritual father in the Lord.  The Origin of the tension  The present schism in the Malankara Church has its roots in events at  least as far back as the seventies of the 19th century. Already in 1866, the  Syrian Patriarch of Antioch deposed the then Metropolitan of Malankara  Mathews Mar Athanasios (who eventually became the leader of what today  is known as the Mar Thoma Syrian Church), consecrated Malpan Joseph  Pulikottil under the name of Mar Dionysios V as his successor, sent the holy  Chrism and claimed the “resisa’, i.e. the cathedraticum from Malankaras.  In order to solve the existing problems, the Patriarch of Antioch, Mar  Patrose III (Butros, Peter) came to Malankara himself in 1875. On March  4, 1876, the government discontinued to acknowledge the protestantizing  Mathews Mar Athanasios as the only leader of the Malankara Church. The  faithful were given the possibility to choose the Metropolitan they liked.*  2 Hastern Churches Review 3 (1971) 336.  3 Cf. C. Malancharuvil, T’he Syro-Malankara Church, Ernakulam 1974, 57. The author,  a canonist, having stated that by 1866 the Patriarch of Antioch exercised patriarchal powers  over the Malankara Church, continues , »The Malankara Metropolitans, on the other hand, seem  to have not denied the supremacy of the Antiochene Patriarch, even though an acknowledge-  ment of it was beyond their intention and will ... At any rate, this situation brought the Malan-  kara Church to a difficult period in its history«.  4 Malancharuvil, op.c. 58.At an y rate, thıs sıtuation brought the Malan:
kara Church LO diffieult per10d ın ıts history«.

Malancharuvil, 0D.C.
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On une D, 1876, invıtatıon Was sent LO a 11 the churches of Jacobıte
affıhatıon LO send ONe priest an LWO laymen parısh representatıves
LO the church of Mulanthuruthy une Ö of the Samnıe yYCal for SYNO
T'’hıs synod took place from une »Ö LO July }, 1876 Of the 180 parıshes,
102 sent theır representatıves LO the SYNO| The other parıshes Jo1ned the
excommunıcated Mathews Mar Athanasıos5.

Sınce both the partıes had eaders appomted by the Patrıarch of Antıoch
the people ead DO belleve that the Sece of Antıoch had always en]oyed
SUDTEMLAC OVeT the Malankara Churceh. They also Sa the Patrıarch appomt-
ıng an deposing alankara metropolitans, sending holy Chrısm LO the chur-
ches, an preventing 91 the Samne tıme the metropolıitans LO do S collecting
the res1isa etc The Patrıarch presıding OVeT the SyNOd, sSucceeded In establısh-
ıng Can onNns whıch clearly <shOow hıs authorıty accepted by the assembly.

Kach parısh had LO eXecute bond of allegıance LO the patrıarch. The
Synod a, 180 preser1bed GCENSUS ın each parısh which could hbe utılısed fOTr
the collecetion of the patrıarchal res1Isa. Very ımportant WeTe decıded
regardıng the admınıstration of the empora x0o0ds of the Church. The estab-
lıshed body then rece1ved the ame “Syrian Christian Assoc1atıon ” ıth
the patrıarch patron N! the Metropolıtan of Malankara A president®.
The assoclatıon has 103 members; delegates of whıch eight ave bo be
prıests ave LO admınıster the g0o0ds an render 3CC0OUNT LO the patrıarch
an LO the hıerarchy of alankara yCar

The sSynod Was closely ICh publıc document called 'padıola’ sıgned Dy
the people requesting the patrıarch LO APPLOVE and execute the dee1isi0ns.
In thıs document read

» Krom ancıent times the people of Malabar an theıir churches AT under the spiritual
of the Patrıarch of Antıoch. In thıs ONe Ise has* Since OUT bishops aAM priests

recelve (Holy) orders TOM VOU, yOUu have OWEer LO appomınt and to depose them Y our Holiness

About the eXaCct date of the beginning of the SynOod of Mulanthuruthy, there ALr different
OpIn10ns. Some, Daniel 0D.C 9 9 who follows the Orthodox Syrian (Malankara) hıstorl1an

Paret, Mulanthuruthrz unnNahados, places 1t, into the above mentioned days June
LO July Midhunam LO F{} Malancharuvil, OD 5 9 ollows the T ravancore Koyal
(ourt Judgement, translated an edıted by Phıilıp, ottayam 1890 According LO hım,
the first day of the sSynod Was November 1 C 1876 er hıstorlans ontent themselves by Ind1-

catıng only the VCar
f- It 1S VeLYy interesting LO note that Mounayer, Les Synodes SYLENS Jacobites, Beirut

1963, 103, basıng himself Barsaum’s Histoiwre Ades SCLENCES el de In Iitterature SYTLAQUE,
Aleppo 149 (1n Arabic), to the conclusion that the sSynod proclaimed the patrıarch

president of the assoclatıon an the metropolitan iıts rTeCctor.
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has the spirıtual Aare of the Syrian people an churches In Malabar an! Iso the of
nominatıng an deposing bishops.

We an OUT posterior1ty 11 not, until death, devıate eıther LO the right NOL tOo the eft
TOM the faıth of the three Councils of OUTr holy Church handed TOmM the precept of
OUTr religion of true faıth an of Y our Holiness wh. 18 the head. We, therefore, unanımously
SWEALr before (+0d an Y our Holiness touching the CTOSS anı the Bıble that until the ast
breath there 1l not be aV change for thıs.

Requesting Y our Holiness to put 1ın effect a 11 CAanNnons an laws pertaınıng tOo religion,
PTay LO confirm the cCommı1ss8s]ıon mem bers an the Metropolitan LO ıt; responsible
wıthout partıalıty ın a 11 thiıngs pertaımnıng to religion an communıty an LO appomınt metro-
politan TOM outside wh: shall watch that nothıng mMa y happen agalnst faıth obedience...«7

There 1S doubt that the alankara Church whıch LO then had ruled
herself, Was definıtely brought under the authorıty of the Patrıarch of
Antıoch ıth thıs SyNOod. The patrıarch, eN]oyıng 1O the full W a 180
ın Malankara, exerec1sed hıs rıghts. He dıyıded the Malankara Church whıich
heretofore had ONne sole d10cese, ınto dioceses. As the Malankara
Metropolıtan Mar Dionysios Was reluctant Iın executıng the bond, he Was

gıyven the least ımportant diocese of Kollam Quiulon). In whıch anner
the patrıarch hımself Sa hıs spirıtual authorıty OVer the Malankara Church
becomes clear irom the bull of appomtment, the ‘systatıkon., g1ven LO the
116e  z bıshop of Nıranam

»We gran' hım Ver churches, Ver the jelds, church properties an Ver everything
that pertaıns the churches. Ihey hould be admiınistered according LO his orders. He shall
appomnt admımnistrators (economes) for the churches wh: ahall collect the Income TOM the
1elds, foundations an plantatıons which belong LO the churches. Finally they shall g1ve
yearly report LO him «8

Havıng thus establıshed hıs authorıty, the patrıarch returned to hıs
residence leavıng behind hım the seeds of dissension whıch had tıme LO SIOW

1ın the followıng three decades. Mar Dıionys1io0s V Metropolitan of Quilon,
continued LO rule OVeTr the whole Church Aas Metropolıitan of Malankara
tıll 1909 He W as succeeded by Mar Dıonysıi0s VI ( Vattasserıl) consecrtrated
by the Patrıarch Mar Abdalla {i1 ın 1908 together ıth nother hıeromonk.
the Ramban Paul, who became Kurılose Mar Athanasıos.

'h1ıs document appeared In Knglısh translation 1ın (lodıificazıone Canonica Orientale,
Fonti, SeTr1Ee 11 ascC. 31 Placıdus Joseph TOCD, De Jontıbus Juris ecclesiastıcı SyYro-
Malankarensium commentarıus hristorıco-CANONICUS, Vatican City 1937, 209f.

'The recelver of thıs systatıkon Was Geevarghese Mar Gregor10s (Chathuruthi) kT
canonised by the Holy Synod of the alankara. Church 1n 1947 He 18 today known the
Perumala Saıint (Perumala 18 place In the neighbourhood of Niranam, not far TOM Tiruvalla).
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T'he Confluct’s eruptıion
Patrıarch Ahbdalla, I1 who had accompanıed Mar Patrose I1I1 LO Malankara
Metropolitan Mar Gregor10s® an had faılr knowledge of the dec1is1ions

of the SyNOd of Mulanthuruthy, GCGamne LO alankara AMNECEW Patrıarch of
Antıoch ın order LO SECUTE hıs authorıity and SUDTEME W' ın the SOVCIN-
ment of the temporalıtıes of the Church ın Malankara.. He demanded that
a 11 the bıshops should, DYy publıc deed, acknowledge hıs claımse. Thus

heavy dıspute between Mar Abdalla, I1 an Mar Dionysıios NI 1n
regard LO the nature an the extensıon of the patrıarchal POWETIS regardıng
the Malankara Chureh.

Mar Dıionysio0s VI WasSs wıllıng LO acknowledge only the spirıtual SUPITEMAC
of the Syrian Patrıarch of Antıoch, 1.e conseeratıon of bıshops,consecration
of the holy Chrısm (mMO0OTON) fOor the Malankara Church an general EI-
visıon OVer the preservatıon of the faıth of the Syrian Orthodox Churceh.
i 1s interesting LO ote that these Arl the SAamne arguments whıch WEeTe already
pronounced by Mathews Mar Athanasıos T the tıme of the Synod of Mulan-
thuruthy.

Whıle Mar Dionys1os VI had the Judgement of the Royal Iravancore
Court hıs sıde, the patrıarch and a,|| those who shared hıs opınıon wıshed
LO execute hat had een a91Cd 1n the °Padıola) of 1876 Kven the
members of the executıve commıttee of the Malankara Assoc1atıon both the
OPIN1ONS WeTIe®e LO hbe found Thus a,1so the people WeTe gradually dıyıded
iınto LWO partıes

The celımax of thıs tensıon Was reached when the patrıarch eXCOMMUNN-
Cate the Malankara Metropolıtan May ÖL, 1911 Mar Dionysıo0s M1
dıd not submıt to the patrıarch s claıms.

T’wo OYTLAN Orthodox (hurches un Malankara

Mar Abdalla consecTtTated LWO bıshops, 0)]41% for the SCcCe of Ankamalı, another
for the ethnıe called ‘'Knanaya’, "Thekumbhagar’ ÖT ‘Suddıst (Southist).
He conseecrated holy Chrısm for them and econvoked SyNOod which took place
3T Alwaye August 510 1911 where Mar Kurılose, whom he had E-

Mar Gregor10s 18 saldı LO have been the prıme In the affalr of the deposition of
Patrıarch Abdal Messıiıh. 'T ’he Fiırman (recognıtıon by the Sultan of JTurkey) Was withdrawn
TOM Mar Abdel essih an gıven LO Mar Gregor10s who styled himself Patrıarch Mar Abdalla

Many faıthful, especlally outsiıde the Turkish empıre, continued to cons1ıder Mar Abdal
Messih the Jegıtimate ecclesiastical head of the Syrlan Patriarchate of Antioch C NI

ODG 110£.; 115; Malancharuril, 0D.C 68 I1,
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erated 1908 together ıth Mar Dionysıio0s VI W as appomted Metropolitan
of Malankara the place of Mar Dionysı0s VI

In hıs 2,.C1 of submiıssıon, the newly conseecrated bıshop of Ankamalı,
Paulos Mar Athanasıos, declared :

} accept anı keep the faıth tradıtiıons an Customs of the Syrian Malabar Church NVOT

which Your Lordship has the SUPTEMLE an a ll laws instituted by Y our Lordship
an VOUL SUCCES:! useful for ecclesiastical adminıstration 111 accept TOM VOUr holy
an! Chrism consecrated only by the holy Antiochene Patrıarch an wıll send 1% for usSe

the churches entrusted to wıll not do anythıng outsıde the OWEer Y our Lordship
V Y our Lordshiıp an VOUL SUCCESSOTS have OWEer LO eXxcommMuUunıcCcate an depose
ıf do anythıng agalınst Y our Lordship VOUr SUCCESSOTS ÖOr outside the er SN  I LO

«10

T’hıs deeclaratıon clearly demonstrates how extended the W of the
Patrıarch of Antıoch WaS It ıf the bıshops under hım sımply
hıs epıscopal VICars exarchs There mention of aV COOpPeTratıonN of
the Holy Synod of the Syrlan Orthodox Church of the Patrıarchate of
Antıoch matters CONCEININS the Malankara Church

After LWwO Malankara Mar Abdalla 11 returned LO the Near ast
leavıng behıind hım accordıng LO the demand of the Padıola Metropolıtan
Sleebha, Mar Osthathıos hıs representatıve 'T '’hıs charge NnOT LO be
econsıdered ıdentical LO A DOCIISIaLYy whiıich patrıarchs INa y send to other
aUTONOMOUS Churches EF May he rather compared that of apostolıc
delegate 1LUNCILIO Of COUTISEC the representatıve of the Patrıarch of Antıoch
W as not recogn1ısed by the excommunıcated Mar Dionys1io0s VI an hıs TOl
low eTS T’hey WEeTl'‘ fact erıtical STATEe but already mentioned
above at that tıme the Syrian Orthodox Patrıarchate of Antıoch had LWO

patrıarchs Mar Abdalla I1 who had the approval of the Turkısh SO VEIN-
ment and the deposed Mar Ahbdal Messıh who celaımed LO hbe the legıtimate
patrıarch an consıdered the wıthdrawal of eıvıl recogn1tL10N DYy the Turks

null and o1d for hıs ecclesiastıcal dıgnıty
Havıng een informed that hıs rıval had excommMunıcated Mar Dionys1ı0s

Mar Abdal Messıh declared thıs EXCOMMUNICATION invalıd INESSaSIC
of August 17 191114 On the 1invıtatıon of the Metropolıtan he Came LO
Malankara ONe VCal later and September 15 1919° he instıtuted the
Catholhicate whıch ought LO be contınuatıon of the old Catholhcate of the

Speclal num ber of Malayala Manorama, ottayam 1911 641 ef Codıficazıone Canonica
Orientale, Fonti, I1 asc Placıdus Joseph OCD Fontes Jurıs (anonıcı Syro-
M alankarensvum, Vatıcan City 1940 341 49 Malancharuril 0 67

( Daniıel 0D.C 1415
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ast Iın Tagrıt Paulos Mar 1vanıos, Metropolıitan of Kandanad, the only
SUTVIVINS hıerarch consecrtrated by Patrıarch Patrose ILL, Was enthroned

Catholicos under the aIne of Paulos Basıhos. To strengthen hıs authorıity
V1S-A-VIS the followers of Mar Abdalla, Mar Abdal Messih conseecrated
the bıshops Mar Gheevarghese Gregor10s, Mar Joachım Ivanıos and Mar
Gregor10s Phılexiınos. He urther declared 1ın letter wrıtten from the
dSemMINaTYy of Perumala 19

D Y our Catholicos and Metropolıtans wh: Ar yOUL Pastors will, hope, satısfy yYOUL
requırements. Wıth the assıstance of the Metropolitans, the Catholicos ll consecrate,
according LO the CAanons of OUT holy Fathers, Metropolitans an holy Chrism for you After
the death of the Catholicos, VOUr Metropolitans have the T1g aM authority LO enthrone

Catholicos ın hıs place obody shall have ALLY right LO prevent them TOM doing iıt. However,
everythıng shall be done prudently, orderly an according LO the Customs ıth the counsel
of the Committee which 1S under the presidentship of Mar Dionysios, the Malankara Metro-
polıtan «12

Only few weaks later, the Patrıarch left for Jerusalem13.

Now there WeTe LWO STOUDS In the Malankara Church, both of whom had
protohierarch stylıng hımself Metropolıtan of alankara. T’he latter became

known ‘Metran Kakshı" (Catholıcos Metropolhittan party), the former
ON °Bava Kakshı" (Patrıarchal party)

tıme followed whıich W as characterised by Man y attempts of reconcılla-
tıon but 9, 180 by JerT1es of paınful and tıresome lawsults between the LWO

partıes 1n whıich the ıdentity of each ıth the orıgınal Malankara Church
an consequently the ownershıp of church properties WEeIe the object of
bıtter discussıion. 'Thıs STLATE lasted tıll December 16, 1958 when COM1LUDLO-
mı1se Was achleved between the Catholicos of the Malankara Church an
the Patrıarch of Antıoch14. Krom 1934 onwarTds the Catholicos Party had
adopted constitution accepting the Orthodox. SÖYTLAN OChurch of Malan-
kara whıch already Mar IThomas (T 1728 had sed 1n 170915

Archbıshop Mar Tvanıos, Trivyvandrum 1957, 120 (in Malayalam) ef.
M alayala Manorama of May ]' 9 1913: quoted TOM Malancharuvil, 0D.C.

In the Samne VCarl 1913, the Patrıarch made hıs profession of faıth before the Syrian Catholie
Patrıarch of Antıoch and al the Kast, Moran Mar Ephrem L1 Rahmanı (1898-1929). He died 1n
1915 Syrlan Catholıc . YFortescue, T'he Lesser Kastern Churches, London 1913,
371 in 17 Lısserant, 0D.C. 197; Malancharuvrvyil, 0D.C fn

Daniel, 0D.C 121:425; Malancharurvil, 0D.C. 69-71 ; Tısserant, 0D.C 153-155:;
Verghese, Die syrisch-orthodoxe rche, 1n Dre Syrıschen Kırchen un Indıen, ed.

Verghese, Stuttgart 1974, 59-67
ylhoma, the infırm, bishop of the ancıent an orthodox Syrıan Christjians of Hındoo Hewte

ef. Malancharurvril, 0D.C fn. 31
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Reconcılıation

The lawsunts before the eıvıl COUuTrts sometımes 1n favour of the ONl

of the other Party At last. the Supreme Court of Indıa SAÜVEC the final verdıet
September 12, 1958 It 1S entirely 1n favour of the claıms of the Metran

Kakshı.
»L ’he deecree of the trıal court mMa y be summarised ollows

Mar Gheevarghese Dionysius Was the awful Malankara Metropolitan an Was recognised
anl accepted such by the Malankara Syrian Church an such had become TUSTLEE
of the Church properties ;

11 'T’he Patrıarch had only of general supervısıon VeLr the spirıtual government
of the Church but had right LO interfere ıth the internal administration of the Church
ın spirıtual matters which rested only 1ın the Metropolitan an that the Patriarch has
authority, jurisdietion, control, SUPErVISION COMNCET'TMN VeLr ıth the temporalitıes
of the Arch-diocese of Malankara

111 Mar Gheevarghese Dionysius W as excommunicated by Patrıarch Abdulla 11; but such
excommunıcatıon WwWäas opposed LO the Constitution of the Malankara Church aıd down
by the Synod of Mulanthuruthy an Was canon1cally invalıd an he Was still recognised
an accepted the Malankara Metropolitan by large majJor1ıty of Malankara: Syrian
Christian communıiıty ;
Kora Mathan Malpan an Kurien had been valıdly removed TOM the offiıce of
TUustee an! anı Paulose Kathanar aN Kora Kochu orula had been valıdly appointed
ın their places.«16

It 18 LO be noted that non-Chrıstian Judges had LO dea| ıth canonıcal
questions an LO g1ve them adequate exeges1s. Therefore ıt 1s not at al
SUrprısınN.g that the Syrian Patrıarch. through the intermediary of the Indıan
Vv1ice-mıinıister of Justice, Daftarı, wıshed rev]ısıon of thıs Judgment
claımıng that the Judges had erTed. T’hıs appeal, however, Was dısmıssed
by the SUDLEINE Judge of Indıa, Das, who hımself had een involved
1n the Judgment ment.ıoned above.1”

KRealızıng the SLATE of alfalrs, the Patrıarch of Antıoch, Moran Mar Ignatıos
Y acoub H1: decıded LO esSTta the 1n the Malankara Churceh. On
December J. 1958, he sent INESSaSC (‘Kalpana’) Mar Juhos Ehas, the
then patrıarchal delegate (1930-1962), the rece1pt of whıch talks about
the realızatıon of the reconcıllatıon took place between the hıerarchs an
the lay eaders ıIn the house of the ‘Knanaya’ bıshop ava Kakshı) 21
Chingavanam Car Kottayam an ,T Devalokam, the atholcos’s resıidence
1n Kottayam.

Daniel, 0D.C. 124
7T bıd. 124
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Already December 16, 1958 the reconcıhlatıon Was pubhiely celebrated
ın the chapel of the Old Seminary T Kottayam. The Catholicos Mar Basehos
(Aheevarghese I1 (T 1964), an followıng hım Mar Juhos and the hıerarchs
of both partıes entered the chapel. Documents WeTITe exchanged 1n whiıich
the partıes mutually accepted OI another. The bıshops of Ankamalı, Cochiın,
Kandanad an of the 'Knanayas’ WeIe ıntegrated into the Holy Synod of
the Catholicate of the ast Two of the former bıshops of the patrıarchal
TOUD, namely Paulos Mar Phılexenos of Kandanad an Abraham Mar
Clemiıs of the 'Knanayas’ Arle st111 alıve.

'The celımax of the reconcılatıon emMms to ave een reached when ın
1964 the elected Augen Mar T’hemotheos, Metropolıtan of Thumpamon,
who Metropolıtan of Kandanad had Joıned the Metran kakshı 1n 1942,
Was about LO be inthronısed. The Malankara Assocı1atıon and the Holy
Synod invıted the SyTrlan Patrıarch of Antioch, who arrıyed 1ın Malankara

May 22, 196418 The patrıarch, who had stayed ın alankara
monk for several an had faır knowledge of the vernacular Janguage
Malayalam, solemnl1y confırmed the electıon of Augen Mar Themotheos
an presided OVel the investiture 1 Mar Klıas Church 1ın Kottayam!?®, The
NEeEW Catholicos took the aAIne of Mar Basehos Augen He resıgned from
hıs offıce 1ın autumn an dıed 1n December 1975

Neuw Tensions

In 1972, a ]] the Syrian Christlians of Malankara, ırrespectıve of theır ececle-
sKüastıcal affıhatıon celebrated the 1900th annıversary of the martyrdom of
SE Thomas the Apostle.

What happened that thıs VCal MUus be i‘egarded the begınnıng of 1  z

tens]ıons between the Syrian Patrıarchate and the Malankara Cathohcate ?
Mar Basehos Augen 1, 1n document released the 0Cccasıon of the

Jubilee V6QrL, S18NS A SUCCGESSoL: the throne of St Thomas the Apostle.
Patriarch Mar Ignatıos Yacoub 111 conseecrtrated 1ın March 19792 the

Syrian monk Kphrem Aboodı Ramban 1 Damascus appomtıng hım U

Proche-Orzent chrethen (Jerusalem 76-78:; Daniel, 0D.C. 145; Hambye
Madey, 1900 Jahre Thomas-Chrısten N 1  LEN, Freiburg VUe 1972, 52£. : Verghese,

art.c.
Daniel, 0D.C 145 ; Proche-Orzent chretien 76-78; Hambye-Madey,

0OD.C
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the sSamnıe tıme ‘‘Apostolıc Delegate of the Syrian Orthodox Patrıarch ’ 20.
Mar Timotheos Kphrem Aboodı, ın thıs capacıty, returned LO alankara
aN! took resıdence 91 Mar J1onatıus Dayra, Mathoor ear Pathamthiıtta,
Kerala.. Thıs appoıntment Was consıdered by the Cathohcos unfrıendly
3,C1 the part of the patrıarch V1S-A-VIS the aUTONOMOUS SEAaTUS of the Malan-
Izara Church, an thıs reactıon W as ecommMunıcated LO the Patrıarch Mar
T1motheos recel1ved the recognıtıon of the Cathohcos an hıs Synod,

the CONTATY, the alankara Church under the Catholhecos succeeded
ın her iforts that Mar Timotheos’s 183 W as noOt renewed. He had LO leave
Indıa 1ın 1974 and Was oblıged LO return LO the Patrıarchate 31 Damascus.

T ’hıs expulsıon took place 1ın early SUuUumMmmmnMer 1974, only feWw months after
the patrıarch’s letter (no of January 50, 1974 had reached the Oatho-
l1c0821. I '’hıs letter 1S of oTeALt ımportance 1t; reveals the whole problem.
The Cathohlcos 1s aCcCeused 1n it of being gullty thırteen ıtems. We shall
cCommMmMent the dıfferent top1Ccs followıng the order of thıs letter.

1R Patrıarch SayS (no 1) that the unıyversal Syrian Orthodox Church
has but ONe apostolıc SsSee whıch 1s that of St; Peter [ at Antıoch]. It 18
aberratıon that St Thomas would ave had see throne. Whıle the
arguments for the tıtle of “*SUCCESSOT of St T’homas‘‘, quoted by the SUuP-
porters of the Catholicate??, recall only the recent shıftıng of the ° Pers1an’
Cathohcate?3: of old LO Malankara, ıt certaınly would ave een better LO
make hıstorical research whıich WOou ave proved that thıs tıtle IS noOt
91 a, ]] alıen LO the Church the Malabar CO4as As early Mar Jacob,
ast Syrian (*‘Nestorian’) hıerarch of the 14th CEeNTUTY, sıgned document
whıch 1S cConserved 1n the Vatıcan l1brary, 1ın 1301 Metropolıtan Bıshop,
Prelate104  Madey  the same time ‘“Apostolic Delegate of the Syrian Orthodox Patriarch’’20.  Mar Timotheos Ephrem Aboodi, in this capacıty, returned to Malankara  and took up residence at Mar Ignatius Dayra, Mathoor near Pathamthitta,  Kerala. T'his appointment was considered by the Catholicos as an unfriendly  act on the part of the patriarch vis-ä-vis the autonomous status of the Malan-  kara Church, and this reaction was communicated to the Patriarch. Mar  Timotheos never received the recognition of the Catholicos and his Synod,  on the contrary, the Malankara Church under the Catholicos succeeded  in her efforts that Mar Timotheos’s visa was not renewed. He had to leave  India in 1974 and was obliged to return to the Patriarchate at Damascus.  This expulsion took place in early summer 1974, only a few months after  the patriarch’s letter (no. 52/74 of January 30, 1974) had reached the Catho-  licos?, This letter is of great importance as ıt reveals the whole problem.  The Catholicos is accused in it of being guilty on thirteen items. We shall  comment on the different topics following the order of this letter.  The Patriarch says (no. 1) that the universal Syrian Orthodox Church  has but one apostolic see which is that of St. Peter [at Antioch]. It is an  aberration that St. Thomas would have had a see or throne. While the  arguments for the title of “successor of St. Thomas’”, as quoted by the sup-  porters of the Catholicate??, recall only the recent shifting of the ‘“Persian’  Catholicate? of old to Malankara, it certainly would have been better to  make a historical research which would have proved that this title is not  at all alien to the Church on the Malabar coast. As early as Mar Jacob, an  East Syrian (‘Nestorian’) hierarch of the 14th century, signed a document  which is conserved in the Vatican library, in 1301 as “Metropolitan Bishop,  Prelate ... of the Holy See of the Apostle Thomas and the Holy Church of all  Christians in India”’24,  20 Cf. Letter-head of the Metropolitan, as reproduced in the Souvenir published by Souwvenir  Committee for the St. Thomas Church Silver Jubilee (Church of the East), Ernakulam, Cochin-11,  S. India, and The 19th Hundred Centenary of Mar Thoma Sleeha (The Founder of the Church  of the Hast in India) Celebrations 1972, October I, 2, Trichur 1972, 12.  21 We are indebted to Fr. Korah Varghese, chaplain for the faithful of the Malankara Ortho-  dox Syrian Church in the Federal Republic of Germany, for having made the translation of the  letter from the Malayalam text published in the Catholicate’s monthly Malankara Sabha.  22 Cf. Daniel, op.c. 129f.  23 The Catholicate (Maphrianate) of the East whose titulars resided at Mosul, ceased to  exist in the 18th century.  24 Cf. P. Chittilapilly, The Malabar Church and Patriarchate (= Diss., Pont. Univ.  Lateranensis, Institutum Utriusque Juris), Rome 1966, 66.of the Holy See of the Apostle IT’homas an the Holy Church of a, 11
Christians 1ın Indıa’ 24

Letter-head of the Metropolitan, reproduce 1ın the Souvenır nubhshed by Souvenır
(ommattee Jor the St T’homas OChurch Sılver Jubılee (Church of the Hast), Ernakulam, Cochıin-1J1,

Indıa, and T’he 19th Hundred Uentenary of Mar homa Sliecha (The Founder of the Ohurch
of the KHKast un I'ndıa) (Jelebrations I972: October I, 2! ITrichur 1972,

We Aare indebted LO HKr OTa arghese, chaplaın for the faıthful of the Malankara De
dox Syrian Church In the Federal Kepublıc of Germany, for avıng made the translation of the
letter TOM the Malayalam text publıshed 1n the Catholicate’s monthly Malankara Sabha.

($T- Daniıel, 0D.C 129f.
The Catholicate (Maphrianate) of the ast whose tıtulars resided T Mosul, ceased

exıst 1n the 18Sth CeENTtUTY.
Chittilapilly, T’he alabar OChurch and Patrıarchate l Dıiss., ont. Unir.

Lateranensis, Institutum Utriusque Juris), Rome 1966,
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In 2, the patrıarch Sa yS that accordıngz to law an tradıtıon, the
patrıarch 1s the SUPLEHMLE leader of the unıyersal Syrıan Orthodox Church LO
whom the Catholicos 1S subordinated. 'The Catholicos, however, and hıs
followers Sa y that the Cathohcos 18 of equal dıgnıty, both ATre prıme heads,
‘pradana meladdjaksSan’, eıther of the hıerarchy of the Church of Antıoch
OT of that of the Orthodox Syrlan Church of the Kast, 1.e the Malankara
Church?2> We Sece that there 18 StrONg dıyvergence 1ın the understandıng of
the “spiırıtual supremacy ” of the Patrıarch of Antıoch. 'T’he Vonstitution of
the Malankara Orthodorx SYTLAN Church, In ıts amended form of Aprıl 14,
1967, “”approved by the Holy Kpıscopal Synod an promulgated DYy Hıs
Holiness Moran Mor Basehus Augen Kırst, Catholcos of the KHast an Malan-
ara Metropolitan PEeI hıs order No 156/67 of ”26th June, mentlons
the patrıarch ONLy four tımes 1ın 110  N 1, J01, 114, 118 The ast three artıcles
define hıs relatıon LO the alankara Church. Practically he INa y only enthrone

111e  z Catholicos presıde OVerLr synod 1f there 1S complaınt agalnst the
athollcos

The patrıarch, urther, StLrESSES, 1n 3 that the alankara Church 1s
part of the unıyersal Syrian Orthodox Church. He thus denıles categorıcally

that autonomYy autocephaly W as ogranted ın 1958 1964 Then he objects
that the OCatholicos (and hıs followers) sometımes UuSINg the arne

'Indıan Orthodox Church‘ Sayıng that he WeTe the head °“ h1Ss 1S NNe  z

conception an delıberate provocatıon of the patrıarch and hıs authorıity””,
Mar Y acoub 111 wrıtes.

T’he followıng fourth paragraph ONCE INOTEe SETESSES the fact, that St
Thomas dıd not POSSCSS SCC, hence ere LEASONS LO uUuSe thıs tıtle
(1.e of St; 1homas) officlally. It 1s no0% mMmatter of the Malankara Church
alone, but 0)41 of the unıyersal Syrian hurch.and her faıth

In D, the patrıarch SayS that it 1s not enough LO ave friendly attıtude
owarTds the ıtular of the SEC of Antıoch. 'T ’he rıght term 1S, accordıng LO
the subordinatıion.

No speaks of the attıtude the Catholicos N! hıs Synod ave shown
V1S-A-VIS the patrıarchal delegate, Mar ımotheos Kphrem Aboodı, who has
een expelled from Indıa due LO the fforts of the Malankara hıerarchy ıth
the eıvıl authorıties.

1973, EL
( T’he Malankara OrthodoafT SYrian OChurch hen anıd Now, Chengannur

T’he Vonstitutzon of the Malankara Orthodox SYTLAN OChurch (Englısh edıtıion), ottayam
1973,
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In the ext paragraph, the patrıarch reproaches the catholhcos wıth
havıng made changes 1ın the epıscopal conseecratıon usıng Ne  — 'amalogıia’
SINCE 1966 The patrıarch herewıth TeNEWS hıs claıms that the
hıerarch the 1US hıturgıcum' resides ıth hım

In it 18 stated that the Malankara Church ead by the catholicos
[015 nOt repudıate the doectrine of the LWO NAatures explaıned 1ın the Tomus
Leoniıs accepted by the ecouncıl of Chalcedon an whıch 18 no0t recogn1ısed by
the Syrian Churceh. it 1S fact that the alankara Church has abandoned
the practice?” LO anathematıze anybody by amne ın the hıturgy. In the Syr1an
rıte, the profession of faıth durıng the ordınatıon SETVICE demands that the
ordınand declares also : C6106  Madey  In the next paragraph, the patriarch reproaches the catholicos with  having made changes in the episcopal consecration using a new ‘amalogia’  since 1966. The patriarch herewith renews his claims that as the supreme  hierarch the %us liturgicum’ resides with him.  In no. 8 it is stated that the Malankara Church lead by the catholicos  does not repudiate the doctrine of the two natures as explained in the Tomus  Leonis accepted by the council of Chalcedon and which is not recognised by  the Syrian Church. It is a fact that the Malankara Church has abandoned  the practice?? to anathematize anybody by name in the liturgy. In the Syrian  rite, the profession of faith during the ordination service demands that the  ordinand declares also :  O  ... 7. I believe and profess everything what the  holy Fathers of the councils of Nicea, Constantinople and Ephesus have  decided and ordered. 8. I curse all the heretiecs who introduce destructive  heresies and by this fact separate themselves from the membership in the  catholic and apostolic Church, and who were cursed by the Apostles and the  holy Fathers of the three councils. I curse Simon the Magician, Mani,  Arius, Macedonius, Nestorius, Eutyches, Leo of Rome, Urban VIII, Hormisd,  Marcion, Paul of Samosata, Bar Sauma of Nisibis and all the other here-  tics’’28,  T'he patriarch then accuses the Catholicos that he tolerates uncanonical,  historically false, and heretical books in the religious instruction of the  Sunday Schools, and he is convinced that this is done to influence the children  with a certain ideology.  No. 10 reproaches the catholicos for claiming more authority than granted  to him by the Holy Synod.  No. 11 says : “During an assembly, you have proclaimed to sit on the chair  of Thomas and to be equal to the patriarch of Antioch. This saying was  given for publication to the press agencies. On August 24, 1972, you delivered  the same speech during a meeting of the Managing Committee, and a news  agency at Kottayam, the U.N.T., published it on September 26, 1972.  You have repeated the same claims in your speech on the occasion of the  1900th anniversary of the death of St. Thomas.”  27 Cf. the saying of P. Verghese, in : Second Ecumenical Consultation between Theologians  of the Oriental Orthodox Churches and the Roman Catholic Church. Vienna-Lainz. September  3-9, 1973. Papers and Minutes : Wort und Wahrheit. Revue for Religion and Culture. Supplemen-  tary Issue Number 2, Vienna, December 1974, 128.  28 A German translation is to be found in.N. J. Thomas, Die Syrisch-Orthodoxe Kirche der  Südindischen Thomas-Christen (= Das östliche Christentum, NF Heft 19), Würzburg 1967,  75 £.beleve an profess everythıng hat the
holy Fathers of the councıls of Nıcea, Constantinople an Kphesus ave
decıded N ordered. OCUTSE a 11 the heretics who introduce destructıve
heres]es and by thıs fact separate themselves from the membershıp ın the
cathohe and apostolıc Church, an who ecursed by the Apostles and the
holy Fathers of the three councıls. Sımon the Magıcıan, Manı,
Arıus, Macedon1us, Nestorıus, Kutyches, Leo of Kome, Urban VIILL, Hormisd,
Marcıon, Paul of Samosata, Bar Sauma of Nısıbıs an a ] the other erTe-
tics’ 28

T'’he patrıarch then ACCUSeS the OCatholhlcos that he tolerates uncanonıI1cal,
hıstorıcally false, and heretical books 1n the relig10us instrucetion of the
Sunday Schools, an he 1sS convınced that thıs 18 one to infiuence the children
ıth certaın ıdeology.

No reproaches the catholicos for claımıng INoOoTe authority than oranted
LO hım by the Holy Synod

No 11 Sa yS “ During assembly, you ave proclaımed LO a1ıt the chaır
of T’homas N! LO hbe equal LO the patrıarch of Antıoch. T'hıs sayıng Was

g]ven for publhlıcatıon LO the agenc1es. On August 2 1972, yOou deliıvered
the Samne speech durıng meeting of the Managıng Commuttee, an
ASENCY 31 Kottayam, the U.N publıshed 1t deptember 26, 1972
You ave repeated the SAATNe celaıms ın yOUL speech the 0Cccasıon of the
1900th annıversary of the death of St Thomas.”

Of. the sayıng of Verghese, In Second Kcumenical Consultation between Theologlans
of the Oriental Orthodox Churches an the Roman Catholie Church. Viıenna-Lainz. September

1973 Papers and Minutes Wort und Wahrheit. Revue Jor Relıgion (LN (/ulture. Supplemen-
LATY Issue Number 27 Vienna, December 1974, 128

(+erman translatıon 18 LO be found ın RD Ie Syrısch-Orthodoxe Kirche der
Südindischen Thomas-OChristen Das östlıche Christentum, Heft 19); Würzburg 1967,
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T'he patrıarch then cCommMents the deecısıon of the Managıng (Committee
of the Malankara Assocıatıon, taken May 2 1973 Thıs commıttee decıded
that the relatıons between the Patrıarchate and the Catholicate would
automatıcally LO exıst 1f the patrıarch should ConNsecrate bıshop for
alankara. T’he patrıarch SayS that such dee1isıion has hasıs 1n
la w an 18 superfluous. He reproaches the catholicos that, by supporting
such dec1ıs10n, he had questioned the patrıarch’s authorıty.

A ast the patrıarch AaACCUSeS the catholicos LO ave wrıtten ımpolhte
letter, ımbued ıth prıde He demands, wıithın month, ANLSWEeEeI from the
catholicos.

W hat SUTPTISES IS that Mar Yacoub 1L, when mentionıng St. T’homas
SsSes the term ‘Apostle’. Indeed, already ın hıs kalpana 203 of

une 27, 1970, the patrıarch had den:ed the priestly character of St Thomas
referriıng LO John 0O.211E., where ıt 18 reported that St; T’homas W as not

present when the Lord appeared LO hıs apostles the day of hıs LESUTTEGC-

tıon and conferred LO them the Holy Spirıt for theır priestly minıstry.
HKor thıs LEASOINL there cannot be apostolic SEE of St T’homas ın Majlan-
ara Hence the cathohcos a y no0t call hıimself SUCCESSOT of discıple
of Christ who W as not EeVEeIl priest?®.

The Catholicos PaTrty, of COUTISEC, rejects such standpomt. ° ’hıs [1.e the
ahsence of St T’homas resurrection day| o0€Ss not SeECEIN to constitute
auffielent an decısıve ground for 0)]81% LO take deeısıon such VOLY 1MPOT-
tant 1ssue lıke the dethronıng of Apostle. It would ave had SOINE

suff1c1eNCy an valıdıty 1{ the Apostleshıp of Thomas ended that day
result of hıs Oomı1ss1on. T’he Patrıarch INa y ave other 1EAaSONS but he

fear that they MmMaYy, ıf exXpressed, would CX DOSC hım Naturally
he Wwants LO a VO1d 1t W hatever it be, he ave forgotten the fact
that after all, he 1S only Patrıarch whose rank ıIn the hierarchy 1s below that
of Apostle, that he has een exerc1sıng W LO whıch he cannot make

AL Y pretens1ions, that he has een tınkeriıng ıth question of faıth, and that

by domg he has een eXposIng the Patrıarchate LO ridieule. T’he upshot
of hıs asty an ill-advısed actıon 18 that he has earned for hımself inglo-
r10US nıche 1n the temple of Orthodox Church Hıstory” 30

We ave quoted thıs because ıt. makes understand the 1645011 for the eXplo-
SION of the sch1sm wıthın the Malankara Church. 14 1s matter of fact that

Abraha 0D.C 13%;: Manalel, (Geschichtlicher Hintergrund der gegenwärtigen
Krise zwischen den getrennten Brüdern der Malankara Kirche, ın CUNLON Record (Tiru-
valla 1975

Abraham, 0D.C
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the adherents of hat Was called 1n the past the ‘Bava kakshı" had to COM-

plaınt that the eaders of the other sıde., the ‘Metran kakshı" of old dıd nOT
Tea them ıth Lact, comprehensıon and PrODEI consıderation38l.

T’he Outburst of the Schıism

TO remed y the sıtuatıon whiıich exısted after the expulsıon of the patrıar-
chal Apostolıc Delegate Mar ımotheos Aboodı. the patrıarch decıded LO
gy1ve those prıests an faıthful who st1ll regarded hım entıitled LO ] UT1S-
dietional POWEIS 1ın Indıa, Nn exarch and apostolıc delegate of Indıan
natıonalıty. The earned hıeromonk (KRamban) Dr Paul Was Se-
erated al Damascus under the arme of Paulos Mar Athanasıos. On demand
of the patrıarch s followers, February 2 1974, LWO 1INOTeEe Indıan priests
receıved the epıscopal consecratıon, namely Fr Thomas under the
aAIne of T’homas Mar Dionysi0s and HKr Gheevarghese under the amne

of Gheevarghese Mar Gregor10s.
The Üwo SUTVIVINS metropolitans of the old °‘Bava kakshı", Mar Phiılexenos

of Kandanad and Mar (!emis of the Knanayas, Joıned agaln the patrıarch’s
adherents. The fıye hierarchs met March EL, 1974 ,T Perumbavoor,
Kerala, and 1ssued document before vVerY large congregatıon 1n whıich
they declared theır uncondıtional alleg1ance to the dırect ]Jurısdıction of
the Syrıian Orthodox Patrıarch of Antıoch.??

AIl attempts for reconcıhlatıon from certaın good-wiılled indıyıduals faıled.
The vısıt of the Catholhie Syro-Malankara Metropolıtan of Irıyandrum Bene-
dıet Mar Gregor10s LO the patrıarch, after the last Synod of Bıshops 1ın Rome
had other intention than LO calm the mınds, LO hınder the outburst of

complete separatıon of the Syrian Orthodox Church of Antıoch from the
alankara Orthodox Syrlan Church.

Kastern Ohurches Review (London 1974 116 We have LO ad; here the fact that
VeEry often the 1ay eaders of SOMNE grea an financlally powerful famıiılies played rather
pressing roöle which had disastrous CONSCHUECNCES uPpOonN the ıfe of the Chureh. Another ıtem LO
be mentioned In thıs ONTexXt 18 the fact the reconcıliation of 1958 Was LOO much based upPOoN the
deecision of the dupreme Court 1n favour of the then Catholicos arty. Never Ser10us efforts
WeTITe made owards integration of the twoOo wıngs exıisting 1n the Malankara Church nothing
Was done fOor deep spirıtual renewal In the eplıscopal elections, the former Catholicos party
Was dominating and the proportion represented bDy the al of the former Patrıarch’s arty
Was not gıven due consıderation. T'he sole exception TOM such attıtude LO have een
the Orthodox Theological Seminary of Kottayam where SOM efforts Owards spirıtual an
soc1al integration of the future clergy Were made. Priuvate letter TOmM Pune, January 2 9 1976

TI bhıud. (1975) ül
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In January 1975 the patrıarch suspended the Cathohecos from hıs fune-
tıons untiıl formal submıssıon Was made. I ’hıs WasSs refused, and, February
16, 1975, the Cathohcate hlerarchy W as augmented bYy fıye Nne  < hıerarchs
Paulos Mar (GGregor1us, Gheevarghese Mar Ostathıos, Thomas Mar Makarıos,
Joseph Mar Pachomıilos an Stephanos Mar T’heodos108. Paulos Mar Gregor10s
an Gheevarghese Mar Ostathıos ALIe wıdely known, from theır cooperatıon
1ın the World Councıl of Churches and 21 the non-offie1al ecumenıcal consul-
atıons between theologı1ans of the Orijental Orthodox Churches an the
Roman OCatholıc Church organısed DYy the Foundatıon °Pro Oriente’ of
Vıenna, under theır priestly NnaIines of Fr Paul Verghese an Hr M(unduvel)
V George, princıpal and vice-princıpal of the Orthodox Theological
SeMINAaTY of Kottayam respectively.

The {[avOourıng the patrıarch dıd not remaın s1lent. In the
beginnıng of May, Jlarge demonstratıon took place 1 rnakulam,
d10cese of Cochın. In the en of the SamIlle month, durıng conventıon of the
patrıarchal youth a Tıruvalla, whıich certamly had iın mınd the Synod of
the unıyversal Syrıan Orthodox Church LO be held 91 Damascus une 16,
the partıcıpants appealed LO the patrıarch LO depose Catholicos Mar Baselıos
Augen and LO elect NEW ONe for Malankara.

Now a 1so 0OSsSe ıth the Catholicos decıded LO take fınal steps agalnst the
LWO Metropolıtans of Kandanad and of the Knanayas who, inspıte of theır
attıtude, econtınued LO be stil] members of the Holy Synod of the Cathohcate
On May 22, the Synod suspended Paulos Mar Phılexinos N! Abraham
Mar Clemıis, demandıng from them complete au bmı1ıssıon under the Synod
Sınce the Metropolıtans dıd not comply, they WEeIC suspended ın the begıinnıng
of une

On une I, the Indıan neWSPapPpeIs reported that Paulos Mar Gregor10s
of the Catholicate Synod had declared that the thırteen aCccusatıons raısed
by the Patrıarch OF Antıoch agalınst the Catholicos Mar Augen WeIC wıthout
an y foundatıon. The patrıarch, the Metropolhtan Sald, had 110 ]Jurisdietion
whatsoever 1ın Indıa. Jurisdietion 18 alone 1ın the competence of the Catholicos
an of the Holy Synod of the alankara Orthodox SDyrlan UTrC

VeL Y much indebted LO a 11 correspondents In Indıa wh: have regularly supplied
ıth the latest NEWS. My particular thanks Arl due LO the Most Rev Zacharlas Mar Athana-

8S10S, eparch of Tiruvalla, aN! rof. Hambye
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T'he Schıism nerfected
The synod of the unıyersal Syrian Orthodox Church as convoked LO

Damasecus. The partıcıpants had LO be there une 16 T’hey Camne from
the Near ast countrıes, Amerıca an Indıa T wo 110OTe Malankara prıests
receıved the ep1scopal conseecrtTatıion ere On the photo fıye Malankara
bıshops ATe Secen

The synod ONCe 110OTe solemnly proclaımed the suspens1o0n of the Cathohcos
of the ast and of a 11 those Malankara bıshops who WerTe not wıllıng LO obey
LO the Patriıarch of Antıoch. It empowered the patrıarch LO excommunıcate
the catholıcos, ıf thıs PIOVES necessary®**,

As there Was posıtıve reaction, the patrıarch execommunıcated the
old Cathohecos Mar Baselıos Augen because of dısobedience towards

the patrıarch anıd because of hıs declaratıons that the M_alankara Church
1s independent, autocephalous Church.

In hıs place, September ra 1975, Patrıarch Mar J1gnatıos Yacoub I1I1
ordaıned the Metropolıtan of Kandanad Paulos Mar Phılexinos Cathohcos
(Mafrıan) of the ast under the ame of Mar Basehos Paulos 1135

'To ImMpTroVve the sıtuatıon of the adherents of the Catholicate, Mar Baselos
Augen resigned from hıs hıgh office, an the then Metropolıtan of the
Diocese outsıde Kerala, Mathews Mar Athanasıos, W as enthroned (etober
ZU. 1947536 Basehos Mar T’homa Mathews

So there ALre 11O LWwWO Churches 1n Malankara. The J acobaıte SYrian
Ohristians who acknowledge the spirıtual an Juriısdıctional SUPIEMAC of
the Patrıarch of Antıoch, ave theır Catholcos Baselhos Paulos I1 whıiıle
the Orthodorz OYTLAN OChrıstrans AaAre under Catholicos Baselios 'T ’homa
Mathews

OVonchusıon

Vıewing .11 the unhappy events of the Past and the present, ıt 18 NECESSaLY
STa that both sıdes ATl e responsıble for hat happened. It 1s beyond

CUNION Record
Metropolıtan Benediecet Mar Gregori10s of ITrivyandrum, protohierarc. of the Aatholıc SyTO-

Malankara Church, asked the Melkite Greek Catholie Patrıarch axXx1ımos to intervene wıth
the Syrian Orthodox Patrıarch Mar Ignatios Y acoub HLL In order to prevent the schism, but
due LO the eıvıl War 1ın Lebanon, hıs letter arrıyed LOO ate. 'T’he Syrilan Patrıarch had already
ordaıned the DE W catholicos Private letter of Patriarch ax1ımos V! dated Oectober 2 ’ 1975

Private letter of Fr Hormisdas Perumalıl, dated Oectober 2 ’ 1975 ; ef. Iso Manalel,
art.c. photograph of the enthronement ın Reunion Record after



'The Present Schism ıIn the Malankara Church 111

doubt, that it MUS he blow LO a 11 the T homas OChrıistians (Orthodox,
Catholıe, Nestorıan, Mar T homa Chrıst1ans) LO CC the apostleshıp den1ı1ed
LO the father of the Church the Malabar Coast of Indıa It 1s for them

offence that the patrıarch has denı1ed EVEeN priesthood LO hım ıth
eXxeges1s of John 0,21{f£., which certaınly ll be refused Dy .11 SET10US
scholars of the New Testament. On the other hand, the 'autonomısts’, iın
the CYCS of the patrıarch an hıs followers, SCcEIN LO ave forgotten that the
hierarchıcal and, consequently, ecclesiastıcal exıstence of theırs 1S due LO
the Syrıan Church of Antıoch whıch intervened In theır fa vour 1ın the 17th
CeNTtUTY. Besıides that, the alankara Church has formally accepted the
Synod of Mulanthuruthy which ogranted the patrıarch MOST, ample POWEIS.
Deec1isions of eıvıl COUTts ın internal affalrs of the Church cannot be regarded

infallıble, especlally not when the iınterpretatıon of Synods aN
la w IS entrusted iınto the hands of non-Ohrıistlans. T’he lawsults 111 continue
ın the future. They Ar e scandal not only 1ın the CYVCS of the follow-Chrıistians,
but a, 180 1ın ose of the Hındus and Muslims of alankara OT Kerala. Mılhons
of ruDEES Are spen for COUT auyıts whıiıle hundred of thousands of Christians
an non-Chrıistians bıtterly eed maßterı1al help LO lıve human ıfe an LO
SUTVIVE. It 1S, therefore, not ,T a 11 SUrprısıNg that erTe Ar not few neople
who wısh LO get r1d of these troubles ın the communıty that paralyze the
spirıtual lıfe of the Church, an wısh LO ] 01n the Catholhe branch of the
Malankara Church that Came into ex1istence In 1930 because of the WOLY SAaTIne

TeASONS, namely 1ın order LO attaın spirıtual an rel1g10Us peace®”,
In OUTL ecumenı1cally orıented tıme, the Syrian Orthodox Patrıarch Mar

Jgnatıos Yacoub 111 could ave reacted otherwıse by g1ViINg TINOTE authorıty
and recognıtıon the alankara Synod 'T’he 1impress1ion 18 gıven that
materia|l asSpeCcts ATfe of hlıttle importance In the development of thıs
schısm.

The separatıon of the Orthodox Syrıan Church from the patrıarchate
brıngs the former (inspıte of her membershıp 1n the World Councıl of
Churches) ecclesiolog1ıcally ınto unsound isolatıon. 'T’he tıes ıth the
Mother Church Ar broken. Which CONSCYUENCES wıll thıs sıtuatıon ave

»We get reports TOM OUFL VarTlous parıshes an m1ss1o0ns that groOuUPS of OUT separated
Brethren AT comıng into the Catholie Church. IT’he converslion n the non-Christians 18
Iso progressing. In ecertaın villages the whole people Aare comıng into the Church. We have een
able to SDar about nNne MmM1sSsS10NSs during the ast S1X months«. Cyclostyled hrıstmas etter,
dated December 1 9 1975, of Metropolitan Benediet Mar (Gregor10s of Trivandrum. K..g

famıilies 1 Neerammol, famıhes at KEzhakaranad joined the Catholıie Syro-Malankara
Church :3 CUNLION Record 20 photographs after Others Are joining the Mar
0Ma Syrian Church Ven the Pentecostal communıitıes.
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the relatıon ıen the other pre-Chalcedonıian Churches, the ecumenıca|l
consultatıions of Vıenna, the dıalogue ıth the Byzantıne Eastern Ortho-
dox Churches, etc There 18 the danger that her catholicıty Ma y be lost

thıs W a the Case ıth the Independent Syrlan Church of Thozhiur (OT
An]oor) whose hıerarchy 9180 1s rooted 1n the patrıarchate of Antıoch. We
Pa y that the Orthodox Syrlan Church of Malankara Nay her
character Church and not turn ınto SeCTt



Zwel Moskauer Wandmalereien
Dıie Belagerung VO  an Konstantınopel

VON

Otto einardus

In meınem VOT ein1gen Jahren erschıenenen Aufsatz ber dıe Interpreta-
tiıons of the Wall-Paıntings of the Diege of Constantinople 1ın the Bucovıina«
hatte ich 1eTr bukowımmnıische Wandmalereıen mıt dem Thema der Belagerung
Konstantiınopels besprochen!. Diese Malereıen, dıe A US der ersten Hälfte
des 16 Jahrhunderts stammen, hbefinden sıch den sudlıchen Aussen-
wänden der rumänısch-orthodoxen Kırchen In Humor, Bala, Moldovıtsa
nd Arbure. Sıe stellen dıe Belagerung VO  a Konstantınopel 1m Jahr 626
dar und gedacht a{< eline Krinnerung den Sieg der OChrısten durch
den Beıstand der Ikone der (+0ttesmutter ber dıe christenfeimdlıchen Avaren
und Perser.

Die In diesem Aufsatz beschrıebenen un erläuterten Wandmalereıen
befinden sıch Iın 7We] Moskauer Kırchen, dıe VO  w} der sowJetıschen KRegierung
unter Denkmalschutz gestellt worden sınd und nıcht mehr für den gyotbeS-
dienstlichen (+ebrauch Verwendung finden. ID handelt sıch dıe Malereıen
ın der Kathedrale der Nıederlegung des (+ewandes der (Gottesmutter, KRı1ızpo-
lozhenska Sobör. 1MmM Moskauer Kremel un ın der Kathedrale der (+0ttes-
mutter VO  w Smolensk, Smolenskaja Sobor 1 Neu-Jungfrauen-Kloster,
Novo Devıchnu2.

DIie Krage ach der Identität der belagerten Stadt ist des fteren gestellt
worden. HKıs besteht a,Der eın Zweıfel darüber. ass eS sıch Konstantıinopel
handelt. Das 7weıte Kom, Konstantıiınopel, War 1M Jahr 1453 1n dıe Hände
der christenfeindlichen Muslıme gefallen, un: der Begrıff des Dritten Roms

Meinardus, O 9 »lnterpretations of the Wall-Paintings of the Siege of Constantinople
In the Bucovına«, Orzens Ohristianus EVE: 1972, 169-183

Da strengstens untersagt ist 1ın den Museen des Lenin-Ordens verwandelten Kırchen

photographieren der skızzlıeren, kann die beigelegte Skizze der Wandmalereı lediglich
einen Kindruck über dıie künstlerische Anlage des IT’hemas geben. Herrn ater Christoph
Kelley, der unter sehr erschwerten Umständen d1e Skızze der Wandmalereı ıIn der Rizpolozhenskii
Sobor herstellte, bın iıch STOÖSSCHL ank verpflichtet. Die hıer veröffentlichte Wandmalereı
ıIn der Smolenskaja Sobor ist dem viersprachigen Bildband Das Nowodewitschi-Kloster, Ooskau,
1974, entnommen, und VO  - der KFırma Gauls, Koblenz reproduzlert.
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Moskau das In der russıschen T’heologıe auch das bıblısche Mıllenium
verkörpert, hatte sıch schon vierz1g Jahre später 1492 herauskristallisiert3.
Hıstorisch fundıerte Privılegıen und Rechte Konstantınopels wurden VON

den Russen usurpiert, un wenıge Jahre schon ach dem Fall der Polis
erklärte dıe russısche Kırche sıch unabhängıg. In der alten Kalserstadt
regıerte auch eın heıliger Kalser mehr. un: der geheıiligte Patrıarch War

Sklave ungläubıiger (+ebjeter. Im Jahr 1499 schrieh der Patrıarch Zosimus
» Kalser Konstantın erbaute e1in Neues Kom, Zarıgrad ; aber der Selbst-
herrscher Sahz KRusslands. Iwan Wassıl]jewıtsch, der eUue Konstantın, hat
den (GGrundstelin für eıne Cu«e Konstantıns, Moskau, gelegt«?. Wenige
Jahre Später, 1M Februar 1498, hless Iwan 11L sıch VO Metropoliten Sımon
ZU Zaren, Grossfürsten un Selbstherrscher VO  e (Janz Russland krönen.
In der Krönungszeremonı1e wurde dann auch dem Zaren auferlegt Ur
alle Seelen und für dıe orthodoxe Christenheıt Sorge Zı tragen«.
Wenn auch dıe polıtische un kırchliche Verbindung VO  a} Moskau
Konstantıinopel 1M 16 Jahrhundert 1n vıelen Hıinsıchten unwesentlıch War

bestand doch e1ıNe theologısch-heilsgeschichtliche Verbindung VOIMNMN drıtten
ZU zweıten Rom HKıs ist diıese Verbindung, dıe sıch hıturgısch und i1ıkono-
ographısch ın der Hınordnung des Akathıstos-Festes ıIn den russıschen Kalen-
der ın der zweıten Hälfte des 15 Jahrhunderts wıdersplegelte, enn VOT

dıesem Zeıtpunkt Wa diıese Konstantınopel geknüpfte Frömmigkeıt
1n Russland unbekannt.

Die 1eTr besprochenen Wandmalereıen sınd deshalb Ausdruck eıner für
dıe Russen des 16 Jahrhunderts Frömmigkeıtsanschauung, und dıie
Krage bleiht offen, inwıefern esSs sıch be1 dieser Thematık lediglıch dıe
Belagerung Konstantıiınopels handelt, oder ob dıe Kreıignisse AUS dem
Jahrhundert eıne Analogıe für krıegerische Geschehen 1m russıschen Raum
1M 15 Jahrhundert hatten. So stellt, 11a die Frage, ob dıe Künstler eventuell
auch dıe Befreiung der Dnjeper-Stadt Smolensk September 1514 VO  -

den Intauern 1n Krinnerung rufen wollten, besonders weıl die Kınnahme VO  S

Smolensk eıne wesentliche Rolle In der Konsolıidierung des russıiıschen
Staates spielte®. Das Krzbıstum VO  a Polotzk un dıe Bıstumer Brıansk,
Smolensk, Turev gehörten Ja ZU Grossherzogtum Lıtauen. Oder

H ’ Moskau, das Dritte Rom. Darmstadt, 1957 M lın V, Starets EASO-
TOUOQ MONASIYTYA Filofey YCgO noslanıya. Kılew, 1901

edlin, K’ Moscow and HKast Rome. Genf, 1952,
Kuncıman, Steven, Das Patrıarchat DON Konstantinopel vO Vorabend der türkischen

EKroberung his ZU/ qgruechrschen Unabhängigkeitskrieg. München, 1970, 312
Halecki, Oskar, F'rom Florence LO Brest New York, 1958, 130
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hatte INa  > direkt das Drıitte Rom gedacht un: sıch analogısch ausdrücken
wollen * Wıe das Zweıte Rom durch das wırksame Kıngrelifen der (z+0ttes-
mutter VOT dem Ansturm der FYFeınde beschützt wurde, würde auch das
Dritte Rom L berfällen VO  m Feınden wıderstehen, vorausgesetzt, ass der
nötıge orthodoxe (G{laube vorhanden Se1 Eıne ähnlıche Interpretation hatte
iıch für dıe Wandmalereıen der Belagerung Konstantinopels den buko-
wınıschen Kırchen gegeben.

Kıne weıtere Interpretationsmöglichkeıt wırd 1n dem russıschen Bıldband
Das Nowodewintschi-K loster rwähnt »An den Wänden iın der drıtten un
viıerten Reıhe sınd Szenen AUS dem Akathıstos der (z+0ttesmutter gezeigt
dem Lobhed auf dıe Mutter (z+ottes für den VON den Griechen CILUNSCHECN
Dieg 1m Kampfe dıe Perser be1 der Belagerung VO Konstantınopel
seht Inan dıe Belagerten mıt elner Ikone der (Aottesmutter Hodegetrıa. Die
darauffolgenden Szenen sınd der Kntstehungsgeschichte der Ikone gew1d-
met Vom Augenblick iıhrer Schaffung durch den Kvangelısten ILukas hıs

Augenblick ihrer Versenkung 1M Meer durch den Konstantınopoler
Patrıarchen Herman, der dıe Ikone auf solche Weıse VOTL den Ikonoklasten
retten wollte Dabe hat dıe (+eschıichte der Ikone gleichsam eın KEnde
ber WIT finden dıe Darstellung der (+ottesmutter Hodegetrıa 1ın der Ikono-
SLASE Damıt sollte gesagt seIN, ass dıe Ikone auf wunderbare Weıse INs
alte Russland übergegangen 18%, und ach Moskau, 1n das “drıtte
Rom '«8.

Ie Wandmalerer N der Kathedrale der Nıederleqgung des Gewandes der (7ottes-
nNulter

Die Kathedrale der Nıederlegung des (+ewandes der (+ottesmutter 1M
Moskauer Kremel wurde VO  a Archıtekten AUS Psakov zwıschen den Jahren
1484 un 1486 westlich des Kıngangs ZUTLT Kathedrale Marıae Hımmelfahrt,
Uspenski Sobör, rbaut? Wenige Te ach der Revolution wurde dıe
Kathedrale restaurıiert. Die Wandmalereı der Belagerung VO  w Konstantıiınopel
befindet sıch der Südwand 7zwıschen dem Südemgang ZU Kırchenraum
und der Ikonostase. Angesıichts der Bedeutung des T ’hemas für dıe ostkırch-
hlıche Frömmigkeıt ist dıe Majlereı auf eıne aehr kleine Kläche

Meinardus, O., CH.; 183
Das N owodewitschı-Kloster, Moskau, 1974, 79
1Liyın, M! Moscouw Monuments of Architecture of the centurıes. Oskau, 1973,
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gedrängt, 1::9260) 1.50 m190. Ühber der Belagerungsszene VON Konstan-
tınopel befindet sıch dıe »Darstellung der G(Gottesmutter 1mM Tempel«, und
ber dem Kıngang dıe » Verkündigung dıe Gottesmutter Brunnen«.
Nnter der Belagerungsszene ist e]lne Deesıs mıt dem inthronıisierten Chrıistus,
flankıert V  a der (+0ttesmutter und dem Vorläufer.

DiIie nıt elner Festungsmauer umgebene Stadt spiegelt dıe russısche
Archıtektur des 16 Jahrhunderts wıder, besonders erkenntlich den
Zwıebeltürmen der Kırchen Von der Stadtmauer A US verteiıdigen ein Bogen-
schütze un ZWe] Steinwerfer iıhre Stadt Eın Vierter hat seıne Kllbogen
auf dıe Stadtmauer gestutz und beobachtet dıe Vorgänge. In der rechten
cke halten Gläubige eıne Ikone der Hodegetrıa äahnlıch der wunder-
tätıgen G(Gottesmutter-Ikone VO  a Smolensk11. Durch das Stadttor ziehen
Lanzenträger ın dıe Schlacht Vor der Stadtmauer steht eın bewaffneter
Standartenträger. Mit Schwertern und Lanzen bewaffnete Soldaten FKusse
e1INeEes Sattelhügels schlagen dıe feindlıchen Truppen zurück, VO denen HU

der Anführer mıt einem Schwert, dıe übrıgen Soldaten mıt Lanzen bewafifnet
sınd. Dıie Unıtormen und Helme der sıch bekämpfenden Truppen sınd dıe
gleichen. In der rechten cke der ”andmalereı sieht Nan feindliche Iruppen
ın einem einmastıgen Segelschiff. Eın anderes Segelschiff ist gekentert. Vor
dem A OT und DA W asser gewandt steht e1in kırchlicher W ürdenträger mıt
Heılıgenschein, der VON einem Dıakon begleıitet ist12 In der rechten oberen
cke befindet sıch e]lne zweızellıge Inschrift 1ın altslawıscher Sprache, dıe
jedoch leıder unvollständıg ist

IDe Wandmalereır un der Kathedrale der (zottesmultter DON Smolensk vm N ovo
Devichiuri Kloster.

Die Kathedrale der (+ottesmutter VO  S Smolensk ist e]lne der bemerkens-
wertesten archıtektonıischen un künstlerischen Denkmäler des 16 und 17
Jahrhunderts ın Moskau. DiIie Kathedrale wurde 1mM Jahr 1525 VO (}+r0oss-
üUursten Wassılı) 141 VO  e Moskau Z Andenken dıe Befreiung VO  am} Smo-
lensk VO den Lıtauern 1mM Jahre 1514 erbaut. Die Nonnen dieses Klosters

Vasılev, A., »Medieval Ideas of the End of the OT. ast anı West,« Byzantıon
AVL 462

11 Die ‚uUus Byzanz stammende Ikone kam 1398 VO  - Smolensk durch Heirat nach oskau
Von eıner molensker Gesandtschaft zurückerbeten, wurde cdie Ikone 1456 nach Herstellung
einer Kopıle Smolensk zurückgegeben. Skrobucha, Hi Marıa. Russische Gnadenbiulder.
Recklinghausen, 1967,

Sıehe unten.
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gehörten ZUL 9TrOSSCH Teıl dem russıschen Zarenhaus oder der russıschen
Arıstokratie A und finden WIT unter den Nonnen diıeses Klosters cdıe
Zarın Irına Godunova, dıe Schwiegertochter VON Iwan dem Schrecklichen,
dıe Zarın Sofya Alexeyevna, dıe Russland für mehrere Jahre regıerte. Borıs
(+0dunov wurde ın diesem Kloster ZU Zaren erhoben, un Y evdokıa
Lopukhına, dıe erste HKrau Peters des Grossen, verbrachte dıe etzten Jahre
ıhres Lebens 1ın einem Haus 1n der ähe der nördliıchen OTEe

Die Wandmalereı der Belagerung Konstantinopels befindet sıch der
Südwand der Kırche zwıschen der TÜr, dıe ZUTILL Kırchenmuseum führt, un:
dem westlichen Kenster Die Szene erstreckt sıch ber eıne Fläche

DE Wıederum ist, eıne mıt elıner KFestungsmauer umgebene Stadt
miıt einer russıschen Kırche dargestellt. Auf der lınken Stadtmau sjeht 1INan

eınen Bogenschützen. Hınter der Stadtmauermıitte wırd eıne Hodegetria-
(z+ottesmutter-Ikone VON vIıer kiırchlichen W ürdenträgern 1ın welssen (J4ewän-
ern nıt blauen und braunen Kragen €  en Links der (+0ttesmutter-
Ikone wırd dıe Acheıiropoljetos-Chrıstus-Ikone das Palladıum der Polıs
den Feıiınden geze1gt. Die Gegenwart der Acheiropoijetos-Ikone wiırft insofern
Probleme auf, da diese wundertätige Ikone ZUT Zeıt der Belagerung VO  w

Konstantinopel 1m Jahr 626 sıch nıcht 1n der Ka1iserstadt befand, sondern
Kaıser Heraklıus, der 1m Kampf mıt den Persern 1ın Anatohen engagıert

WarL mıtgeführt wurdel3. Die Darstellung der Acheiropoljetos-Ikone befindet
sıch auch 1ın der Belagerungsszene VO  - Konstantinopel der sudhchen
Aussenwand der bukowıinıischen Kırche VO  a Moldovıtsal14. Da unwahr-
scheinlich Ist. ass dıe bukowımiıischen Majlereıen dıe Moskauer Malereıen
beeiflusst haben oder auch umgekehrt halte ıch für gegeben,
dass 1n beıden Fällen e]ıne In der orthodoxen Kırche verbreıtete Tradıtiıon
bestand, dıe VON dem Mıtwırken der Acheiropolietos-Ikone der Befreiung
Konstantınopels berichtete. Diese Annahme wırd durch dıe hıstorısche Wa
sache bekräftigt, ach der dıe dıplomatıschen un kulturellen Bezıehungen
zwıschen Russland und den Moldau-Fürstentümern, dıe eıne solche bhıla-
terale Verbindung hätten schaffen können, ETST VO  a Peter dem (}rossen
Anfang des 18 Jahrhunderts gepflegt wurden, und mıt Demetrius
Cantemir, em Prinzen VO  en Moldavıen!5

FKrolow behauptet irrtümlıcherweılse, dass diese Ikone VO Patrıarchen Serglos bel der

Verteidigung der Stadt gezeigt wurde. »La Dédicace_ de Constantinople,« Revue Ae !’ Hıstorre des

Kel1qrons, CAAVEL 1944,
Meinardus, (: 0 CW., M
Ruü ckm an D Baron de, T’he USSLANS ın oldavıa and Wallachıa. London, 1849
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Rechts VO  a der Gottesmutter-Ikone wırd VO  a Z7Wel Diıakonen eın Prozes-
s1ionskreuz getragen. Das Stadttor ist geöffnet, und auf der unteren Iınken
Biıldhälfte siınd mıt Lanzen bewaffnete ITruppen versammelt, dıe VONn einem
Schildträger geführt werden. In der Mıtte steht der mıt einem Heilıgenschein
versehene kıiırchliche W ürdenträger, der ber das asser gebeugt e1iIn braunes
(+ewand (©) hält In der rechten Bildecke sind ZzWel sınkende Segelschiffe
un fünf Soldaten. dıie sıch schwıiımmend etten wollen. Links der Stadtmauer
ist eine Hügellandschaft angedeutet.

Eın bedeutender Unterschied zwıschen den Moskauer Wandmalereien
und denen der Bukowıina ist der kırchliche W ürdenträger VOT der Stadt-
9 der in der rechten and eiın längliches braunes (+ewand (%) hält
und, iülber das Wasser gebeugt, Untergang der feiındlichen Flotte beteiligt
scheıint. eın Haupt ist mıt einem Heıligenschein umgeben, und Täg
nıcht dıe besonderen patrıarchalen (F(ewänder, die den obersten Kırchen-
häuptern VO  - Rom und Konstantinopel Wr Kalser verhehen wurden.
Man erkennt deutlich das mıt TeUzen versehene Omophorion un!' den
reichlıch geschmückten Mantel und das Kpıtrachelion, das fast hıs auf dıe
Füsse herabfällt. An den Handgelenken sıeht INan dıe Kpımanıkien. In der
Wandmalereı der Kızpolozhenskıı Sohbhör steht, hınter dem W ürdenträger
ein Dıakon, der 1ın der Malereı der Smolenskaja Sohbhöoör fehlt

Die topographısche Nähe und kultische Verbindung mıt dem Meer und
Schiıffen hat den Gedanken genährt, ass sıch 198881 en hl Nıkolaos handeln
könnte, der elnNner der populärsten und verehrtesten Heılıgen der altslawıschen
und russıschen Kırche und Frömmigkeıt ist; Diesem (+edanken könnte
dadurch Gewiıcht gegeben werden, ass elnes der vıelen Nıkolauswunder
sıch 1n der Tat 1n Konstantinopel abgespielt hat Die altslawıschen Texte
1ın den STOSSCH Menäen, gesammelt VO altrussıschen Metropoliten Makarıos,
enthalten eıne Wundergeschichte des Nıkolaos 1ın Konstantınopel unter
dem Selbstherrscher Leontiusl16. Historisch gesehen fällt diese Möglichkeit
AUS, da Leontius 485-543), der sıch selbhst ZUTMN Gegenkaıser erhoben hatte,
VOT em Erscheinen des Islam un der Perser lebte uch spricht weder dıe

Pamjatnikı slavjano-russko)j pısImeENNOSTL. Denkmäler des slawisch-russischen Schrifttums,
herausgegeben VOonNn der kaiserlich archäographischen Kommission : Cet1r Mineä, DiIie ZTOSSCH
Menäen, gesammelt VO  w dem altrussischen Metropoliten ar. Moskau, 1904, Sp 589-625
AÄAnrich, Gustav, Hagıos Nıkolaos. Der heılige Nıkolaus unN der gruechtschen Kirche. Leipzig,

and i
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Geschichtsschreibung och dıe byzantınısche Tradıtion VO  - einem Kıngreifen
des Nıkolaos be1 der Befreiung VO Konstantinopel??,

In der oben erwähnten russıschen Beschreibung der SmolenskaJa-
Kathedrale wırd der Konstantınopolitaner Patrıarch (+ermanos 715-730)
erwähnt, der eıne Hodegetria-Ikone VOT den Ikonoklasten chützt, ındem
1E den FEluten überg1bt. Dieser Interpretationsmöglichkeıit aber stehen doch
ein1ıge Fragen entgegen. Wıe ich 1ın meılıner Arbeıt ber dıe 1ıkonographischen
Darstellungen des Patrıarchen (+ermanos gezeigt habe, wurde tradı-
t10onsgemäss »bartlos« dargestellt!8, Auf (irund selner UÜpposıtion den
ord sSeINESs Vaters Justin1anos, der eilnahme elner Verschwörung

Konstans I1 angeklagt War, befahl Konstantın Pogonatus dıe
Kntmannung VO  e (+ermanos und anschliessend selne Kınwelsung 1n dıe
Hagıa-Sophia-Basılıka. Die orthodoxe Kırche hat später diese Kastratıon
alg Martyrıum ıhres ikonenfreundlıchen Patrıarchen gewertet, un: während
des ökumenıschen Konzıls VON Nızäa 1m Jahr 78 wurden ıhm ST OSSE Ehren
zuteıl, sodass auch heılıg gesprochen wurde. Die orthodoxe und lateinısche
Kırche verehrt ıhn 4 Maı

Der autf der W andmalereı dargestellte Hiıerarch Träg aber einen langen
art 1M (+egensatz ZU byzantınıschen Malerkanon der Hermenela, der
(+ermanos bartlos vorschreıbht. WAaTrT zeıgt das Stroganowpodlınnık den
Patrıarchen (+ermanos a1t Bart; dieses aber erst 1M Anfang des E
Jahrhunderts erschlıenene Malerhandbuch könnte wohl kaum als Vorlage
dieser Patrıarchendarstellung angesehen werden1?®.

Die Ikone der (+ottesmutter Hodegetrıa, VO  w der 1n der oben erwähnten
russıschen Tradıtıon dıe ede ist, spielte eıne SI OSSEC olle 1n der
Stadtgeschichte VO  a} Konstantıinopel. Es wırd aber cht berichtet, ass
diese Ikone VOT ihrer Zerstörung durch dıe Türken d1e verlassen habe
ach byzantınıscher Tradıtıon WarLr S1e eıne abe der Kaılserin KEudokıa
dıe Prinzessin Pulcherıa, un: bewahrte Konstantınopel VOT Angrıffen der
Feinde bıs ZUT Eınnahme der Stadt durch dıe Türken 1mM Jahr 1453 Während
des Kınzugs der Türken wurde dıe Ikone zerstort und 1n Streifen geschnıt-
ten?9

Baynes, N. H ’ » T’he Supernatural Defenders of Constantinople,« Analecta Bollandıana,
1949, 165-177

Meinardus, 7’The Beardless Patrıarch : Germanos,« Ktazreia Makedonıkon
Spnoudon, T’hessalonika, 1973, 178-186

Ikonenmalerhandbuch der Familıe Stroganow. Slawısches Institut München, 1965,
Stacton, David, T’he World the Last Day T’he Sack of Uonstantiınople Dy the Tarks

May 2 9 1453, 2ts CUUSES and CONSEQTUENGES , London, 1965, 250
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Be1 der ın der russıschen Tradıtiıon beschriebenen Ikone ann sıch 1LUTP

dıe Chalkopatrıa oder Hagıosorıitissa handeln, VO  w der berichtet wırd,
ass während der Keglerungszeıt des iıkonenfeindlichen alsers Leo 111
der Patrıarch (+ermanos 1E den Fluten übergab. DIie byzantınısche
Tradıtion erzählt weiter, ass dıe Chalkopatrıa aufrecht stehend innerhal
elines Tages und elnNner Nacht ZU Alten Rom schwamm, S1e VOIN Papst
empfangen wurde un 1n der Peterskıirche aufgestellt wurde. ach dem
errungenen Sieg der Bılderfreunde 1n Konstantıinopel empfand dıe Ikone
eın helsses Verlangen ach Konstantıinopel zurückzukehren. Sıe befreıte
sıch A US ıiıhrem Ikonenstand und bewegte sıch ZU 1ıber-Kluss, uUum auf dem
Deewege, wıederum innerhal VO  w} vlerundzwanzıg Stunden, dıe Kaılserstadt

erreichen, 1E 1n der Kırche der Chalkopatrıa 1n der ähe der Hagıa-
Sophıa-Basılıka aufgestellt und verehrt wurde21.

Be1l SCHAaUEGIEL Betrachtung der Szene ist nıcht einleuchtend, ass der
auf der Wandmalereı dargestellte Hiıerarch e1INe (Aottesmutter-Ikone den
Kluten überg1bt, enn as Objekt, das 1n den Händen TÄägT, gleicht eher
einem braunen (+ewand q ls e1INer Ikone Sollte 1eT eventuell eıne Verwech-
selung VOISCHOLULIN worden se1ln, un der se1lNer Zeıt ın der Chalkopatrıa-
Kırche befindlıche und hochverehrte allheılıge (}+ürtel der (z+0ttesmutter
den FKluten übergeben worden qe1n * Aus diıesen Bemerkungen erg1bt sıch
demnach, dass auch eıne Identifıkatıon des Hierarchen mıt dem Patrıarchen
(+ermanos Schwiaerigkeiten aufwırtft.

Als Herr Pater Kelley dıe Smolenskaja Sobor besuchte un ach der
Identität des kırchliechen W ürdenträgers Tagte, wurde VO der dıenst-
habenden Museumswächterin eliner alten Babuschka belehrt, ass

sıch uUum den ‚:Patrıarchen Herman oder (+ermanos handele. Ks besteht
natürlıch auch dıe Möglıchkeıit, ass der mıttelalterliche Patrıarch (+ermanos
11 (1220-1240) gemeınt se1n könnte, und ass dıe russısche Malereı sıch auf
eınNe FPredigt des (+ermanos 11 bezogen hat, dıie ZU. (+edenken der
Befreiung VO  S Konstantınopel hıelt22 Diese Homiuilıe War iınteressanterwelse
für das Akathıstos-Fest, den unften Sonntag 1ın der Passıonszeıt, und für
das Hest Marıae Hımmelfahrt bestimmt?23. Erhard ist der Meınung, ass
dıese Homuilıie dem Patrıarchen (+rmanos I1 zugeschrıeben werden musste24

21 Sherrard, Philip, Vonstantinonle : Iconogranphy of Sacred City London, 1965,
Grumel, V »Homelie de Saınt ermaın SUur la Deliverance de Constantinople«, Revue

des Etudes yzantınes, V 1958, 183-190, atopediı 633
Wellesz B » l’he Akathistos«, Daumbarton aks Papers X 1956, 141

A Überlieferung UNA Bestand der haqrogranhıschen und homiletischen TIAnteratur
der griechtschen Kaırche. Teil, 11L Band, 1943, 317
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Die Belagerung Konstantinopel.
Smolenskaja sobor, No0vo Devichil, Moskau.



\/\ E  tQH_„  e +ÜNWN  —/*;7)(.< AT >1\J}
PE A / >

S< ]  f I4 AZ
/ }

K ST  IS%V,
X \\ a y IS |7 f

E e n m n
/ A —z Ü / l

SN K yr  C //ı-  „/öz\  e Al n  P/ d  Z  /} 4  HL  z  /(@\‘  ZG (\)4
J (AAA  N ArU ©N  © Sd  &o  &4  N  E&CX  XEYIa ©(©$) CO C  (  /  ‘C  e&  /  ©

] E  n o P A  N “€)(g"\(r\„  ©  E E  ZEN
© 5a0

Die Belagerung Konstantinopel, Rizpolozhenskti Sobor Kremel, Moskau.
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Kıne andere Version sıeht 1n dem Hiıerarchen den ZUT Zeıt der Belagerung
VO  ; Konstantinopel amtıerenden Patrıarchen Derg10s 610-638). Die
Geschichte berichtet, ass ach dem ruhmreichen Kıngreifen der Ikone
der Gottesmutter 1n den Kampf dıie Befreiung der Stadt der Patrıarch
den Klerus anführend un VO  a Vonos, dem Kommandant der (Garnıson,
gefolgt, ZU G(Gotteshaus VO  w Blacherne oINg, dort für den Sieg ber dıe
Barbaren der (+0ttesmutter danken?25. Von der auf der Wandmalereı
dargestellten eiıgenartıgen (+ebärde des Hıerarchen berichtet weder das
Chronicon Paschale26 och Theodor Synkellos??, Wır mussen uns daher
darauf beschränken testzustellen, ass be1 der Belagerung VO  e Konstan-
tınopel 1mM Jahr 626 keiıner der aufgeführten kırchliechen W ürdenträger dıe
dargestellte Funktion ausuübte.

Von den aufgezählten Möglichkeiten der Interpretation ann INna  S 1U

schlıessen, aQS ZWel getrennte Geschichtsvorgänge auf diıeser Wandmalereı
verein1gt wurden, wobel dıe Belagerung VO  a} Konstantınopel eıne mıt dem
Akathıstos-Hymnos verbundene Darstellung ist28 Die Identität des Hıerar-
chen I1USS aber dennoch ungeklärt bleıben, SEe1 denn, 12n wuürde eine
Iradıtionsverschiebung akzeptieren und dıe wundertätige Gottesmutter
Ol Konstantinopel mıt der Smolenska]ja gleichsetzen, somıt doch eıne
Verbindung VON Konstantınopel ach Moskau schaffen

Stratos, Andreas N, Byzantıum un the Seventh Century. Amsterdam, 1968, 192
Dindorf, (ed.), OChronıcon Paschale. Corpus Scr1ptorum Historiae Byzantinae. Bonn,

832
D7 LTheodor ynkello S In Novum Patrum Bıblıothecae. Kom, 1853

Henry P? Les eglıses dAe Ia Moldavie du Nord des 0719INES Ia fın du VIe sıecle. Paris,
1930 Grabar, A" » Les croisades de ’ Kurope Orijentale dans l’art«, Melanges (harles Ihıiehl,
EL Parıs, 1930, 19-9292



WEeI1 Gottesmutter-Kalender-Ikonen der Staroobrjadtsy
VO  w

Otto einardus

Unter den viıelen un! ZU. 'Teil wenıger bekannten 1konographischen
Schätzen 1n der Moskauer Kathedrale der Fürsprechenden (G0ottesmutter
(Pokrov) der StaroobrjJadtsy oder Alt-Gläubigen befinden sıch ZWeIl verhält-
nısmäßig gu% erhaltene Gottesmutter-Kalender-Ikonen1. Da das reın künst-
lerisch-ästhetische Interesse dıesen stark hıturgisch-funktionsgebun-
denen un: populären Gottesmutter-Ikonen 1M Allgemeinen geringer ıst als

den Orıginalen oder wertvollen Kopien der bekannten wundertätigen
Gottesmutter-Ikonen, ist diesen Kalender-Ikonen bisher aum Aufmerksam-
keıt geschenkt worden. Aus diesem Grunde wollen WIT hıer diese beıden bısher
unveröffentlichten Kxemplare vorstellen.

Wıe alle Ikonen und Kultgegenstände der Staroobrjadtsy, sınd auch
diese beıden Gottesmutter-Kalender-Ikonen ın dem tradıtiıonellen Stil,
der VOT dem Bruch der Alt-Gläubigen mıt der Russısch-Orthodoxen Kırche,

VOT dem Konzıil VON Moskau 1mM Jahre 6-16  9 geläufig WAarLr, geschaffen
worden. Als eıne möglıche Schaffensperiode 1eNNen WIT das spätere 18
Jahrhundert. Da diese beıden Gottesmutter-Kalender-Ikonen eiınem
Kalender-Satz VOoON sechs Ikonen gehörten, VON dem 1eT Tafel-Bilder abhanden
gekommen SINd, werden diese ZWel Ikonen auch cht ın der Kathedrale
ausgestellt, sondern 1n der großen I1konen-Sammlung der Kathedrale
verwahrt. Diese beıden Kalender-Ikonen sınd auch cht 1n dem kürzlich
VO Alt-Gläubigen Erzbistum Moskau herausgegebenen Ikonen-Band
»Drevnıye 1kony staroobrjJadcheskogo kafedral’nogo Pokrovskogo sobora.
prı Rogozhskom kladbischche Moskve« 1965 aufgenommen worden, eın
weıterer Grund, diese beıden Gottesmutter-Kalender-Ikonen der Öffent-
hchkeiıt vorzustellen.

Die einzelnen Bıldtafeln sınd breıit und hoch, un jede
Kalender-Ikone STE dreißig wundertätige Gottesmutter-Bilder dar Der
vollständıge Satz, der A US sechs Kalender-Ikonen bestand, eriınnerte die

Die Kathedrale der Fürsprechenden Gottesmutter (Pokrov) lıegt 1mM östlıchen 'eıil Moskaus,
zwıschen der Entuziastov shosse un! Nizhegorodskaya, ungefähr km östlich der JTaganskaya
Metro-Station.
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Gläubigen 180 wundertätige Gottesmutter-Ikonen. Die Bildtafeln haben
fünf Reıihen Von Je sechs Bıldern. Unter Jedem ıld steht der Name der
wundertätiıgen Ikone, Jedoch ohne Datum, da diıeses Wıssen 1ın der Volks-
Iirömmigkeıt der Alt-Gläubigen verankert War und auch heute och ıst
In unseTeEmM FHFall handelt sıch dıe eTsStEe un letzte Kalender-Ikone
des Satzes, und ZWaT dıe der Monate September und Oktober dıe
ersten Monate des Staroobrjadtsy-Kalenders und dıe der Monate Julıi
und August, der etzten beıden Monate des Alt-Gläubigen-Kirchenjahrs.
Um dıe Kalender-Ikonen beschreıben, werden WIT dıe wundertätıgen
(Gottesmutter-Bilder ach dem hlıturgıschen Kalender datıeren un!' Uurz
erläutern. Vıele der hıstorıschen un legendären Informatıonen beruhen
auf der VO  - Heınz Skrobucha zusammengestellten Sammlung Iconographia
Kceclesiae Orıjentalıs, Marıa, Russısche Gnadenbilder. Kecklinghausen,
In mehreren Fällen erscheinen auf dıesen Bıldtafeln kalendarısche Abweı-
chungen VO  a den übhchen Daten des Russısch-Orthodoxen Kalenders alten
Stils

Die auf diesem Gottesmutter-Kalender vertretenen Haupttypen stellen
dıe Hodegetria un dıe Umilenıe oder Kläusa dar Die Hodegetrıia verkör-
pert dıe tradıtionelle byzantınısche Strenge, dıe Umilenıie bıldet dıe heb-
kosende (GAebärde der (+0ttesmutter aD Eın weıtverbreıteter Mischtyp AUS

Hodegetrıa un Umuilenie zeıgt das Mayestätische der Hodegetrıia und das
Ineblhiche der Umuilenıe, angedeutet durch eıne mehr oder wenıger eıchte
Neigung des Hauptes der (Aottesmutter ZU ınd Andere Iypen sınd dıe
thronende (r(ottesmutter, dıe, auf einem T’hron sıtzend, das ınd auf ıhrem
Schoß hält Der I'yp der betenden (+0ttesmutter mıt dem Heıland Emmanuel
ist als Znamenıe oder Gottesmutter des Zeichens (Jesaja /,14) bekannt.
Unter dem » Krscheinen« der Ikone versteht InNna  w das Kundwerden der der
Ikone ıinnewohnenden (Gnadenwirkung?,

(+0OTTESMUTTER-KALENDER-IKONE
FÜUR DIE MONATE SEPTEMBER-ÖKTOBER.

September Miasınska)a MuacuHCKaAA eıine Umilenie mıt dem ınd
auf dem lınken Arm Die Ikone ıst. 1m Jahre 8356 erschıenen.

September Aleksandrı)ska)a A1eKCAHODUÜCKAA ıst eıne Hodege-
tra, auf dieser Kalender-Ikone eine Hodegetria-Umilenie.

Die Beschreibungen der Ikonen-Typen weichen häufig VO  w denen VO  — Tof. Skrobucha
beschriebenen T'ypen ab

r h ard Pa Multtergottes. Recklinghausen, 1956
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Das ınd hat dıe rechte and segnend erhoben. Die Ikone
ist ach elner byzantınıschen Vorlage ın Alexandrien
benannt.

September Kaluzskaja KaA1nyMHCCKAA benannt ach der Stadt
Kaluga, erschıen 1748 Die (Aottesmutter hält ın ıhrer lınken
and das uch des Lebens.

September Pısypskaja TIlucuückaa eıne gekrönte Hodegetria mıt
dem ınd auf dem linken Arm Die Gottesmutter hat den
echten Unterarm angewınkelt, und ıhre Handfläche ist
dem Betrachter zugekehrt.

September Neopalımaja Kupina Heonanıumaa Kynuna oder
der Brennende Busch, AaAUS dem (+0ttes Stimme Moses
sprach, ist das alttestamentliche Symbol der Jungfräu-
liıchen Gottesgebärerin. Die Ikone erschıen 1680

deptember Aravıjskaja ApaeuücKas oder dıe Gottesmutter der
orthodoxen Araber, ist eıne Hodegetria-Umilenie mıt dem
ınd auf dem rechten Arm Die Beine des Kındes sSiınd
unbedeckt

September Die Geburt der (7ottesmulter ( Rozhdest?o) Poamcdecmeo
stellt, dıe hlg Anna 1mM Wochenbett dar Ihr ZUT Seite steht
der hle Joachım, während eınNe Hebamme dıe Gottesmutter
wäscht

September Isaakovskaja — UAcaakKo8cKaAa ıst 1659 1ın der Isaakovski)
Pustyn (Jaroslavl) erschıenen. Eıne Ikone der (Gottesmutter
ohne ınd wırd VO  w ZWel Heılıgen (Bıschöfen) gehalten.

September Domnickaja HOoMHuyKaA stammt AaAUuSs dem Domnicko-
KoZdestvenskaja-Kloster rechten fer der Desna Cer
N1g0V), S1e 1696 erschıen. Sıe ist eıne Hodegetrıa mıt
dem ınd auf dem Iınken Arm

September Pocaevskaja IIlouaeecKas ıst eıne gekrönte Umuilenie,
dıe 1340 erschien, und dıe 1599 VO Metropoliten Neophytos
der Gräfin Anna (z08ka geschenkt wurde. Von dort gelangte
S1e 1n den Besıtz der Mönche der Uspenska]a Pocaevska]a
Lavra, Iın der westlichen Ukraine, 1ın der ähe VO  w Lvov.

September Znamenie Kurskaja-Korennaja 3HAMEHUE erschıen
fer der Iuskara, später Kursk entstand Man fand

dıe Ikone der Wurzel elINes Baumes, daher Korenna]Ja.
Unter Zar Fedor IvanoviG wurde ann dıe Korenny] Pustyn
erbaut. Der alsche Demetrius ahm dıe Ikone VO  a dort
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ach Moskau mıt, VO  e S1e 1615 ach Kursk 1ın das Zna-
menskı1]-Kloster zurückkehrte.

14 deptember Loreckaja ODEYKAA ist, eıne Hodegetria-Umilenie
mıt dem ınd auf dem echten Arm

15 September N ovonzkaıtskara HoeoHuKumcKaa erschıen 379 un
ze1gt das Kınd, tehend., ın einem kurzen (+ewand gekleidet,
auf der Iınken Seıte der Gottesmutter.

16 September Prazrn Smirenıe IIpu3pu Ha die »den
Demütigen gnädıg 1st«, erschıen 1420 Pskover See und
stellt, eıne gekrönte Hodegetrıa mıt Zepter 1ın der echten
and dar Das ınd 1mM langen (+ewand wırd mıt der Iınken
and der (Jottesmutter gestutzt.

17 September Uaregradskaja Ilape2zpadcKası erschıen 1071 und
ze1gt eıne Hodegetria-Umilenie mıt dem ınd 1mM inken
Arm der Gottesmutter.

18 September Istseltel” nıtsy Hcyerume1bHuybl stellt d1e gekrönte
Gottesmutter Krankenlager eINeEs eıdenden dar

23 September Slovenskayja C N0OBEHCKAA erschıen 1635 ın der Slovensk1]
Bogorodick1] Pustyn, Kostroma, und stellt eıne Hodegetria-
Umuilenie mıt dem ınd auf dem ınken Arm dar

September Miurozskaga MupoMccKaA erschıen 1198 un ist benannt
ach dem Spaso-MirozZsk1]-Kloster ın Pskov Sıie gehört
ZU I'yp der /Znamenı1e oder Gottesmutter des Zeichens,
dıe auf e1INeT Wolke schwebt. Der Hürst Dovmont und se1ıne
Krau Marfa. siınd ]eTr nıcht mıt abgebildet.

Oktober Dare FWürsprechende (zottesmultter (Pokrov) OKDOB
breıtet ıhren heılıgen Schleijer ber dıe (+emeiınde VON Blacher-
Nae (Konstantinopel) Au  N Rechts, der hlg Andreas, der
GottesnarT, halbnackt ze1gt seINemM Schüler Kpıphanıus
dıe (+0ottesmutter. Vor der Gottesmutter, auf dem Ambo,
steht der hlg Romanus Melodıstus, der das Weıhnachts-
kontakıon Ehren der (+0ttesmutter sıngt

Oktober Pskovo-Pokrovskaya IIcko80 II0KpD0O86CKAA benannt
ach e]ıner Ikone der Pokrov-Kıirche 1ın Pskov Die (z+0ttes-
mutter a1tzt auf einem Thron mıt dem ınd auf ıhrem Schoß
Neben dem IT’hron STDE auf Jeder Seıite eın Kngel

Oktober Korsunskaja KOpcyHcKaA erschıen 1239 1n Toropec
und ist benannt ach der Hafenstadt Korsun oder (‘her-
SONNeES auf der Krım. Die Korsunska]a ist eıne Umilenie,
dıe das ınd mıt dem ınken Arm umarmt
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141 Oktober V ododatelnutsy BododamenbHuybl ist eıne Hodegetria-
Umilenıie mıt dem ınd auf dem rechten Arm Das ınd
segnet mıt der rechten and

12 Oktober Eudenska1a PydencKas erschıen 1687 und ist benannt
ach Rudna oder Mogılev. Die Kudenskaja ist eıne gekrönte
Hodegetrıa mıt dem ınd auf dem linken Arm

19 Oktober Lerusalumskara YepycarıumcKaa ıst; 1mM Jahre VO

hlg Lukas gemalt und 413 VO  S Jerusalem ach Konstan-
tınopel überführt. Die Jlerusalımskaja ist eıne Hodegetrıia
mıt dem ınd auf dem rechten Arm

12 Oktober Fılermanska)a Du1repMAHCcKaA wurde VOoNn Zar Paul
1799 ach St Petersburg gebracht un ın der Schloßkapelle
VON (+ateına aufgestellt. Der Nimbus der Gottesmutter ohne
ınd ıst; verzJ]ert mıt eıner sıeben-eckigen Krone. Das
(+ewand der Gottesmutter ist mıt KEdelsteinen reich verzıert.

14 Oktober Ermanskaya EDMAHCKAA ıst eıne Hodegetrıia mıt dem
ınd auf dem rechten Arm Das ınd hat seınen echten
Arm ZU degen erhoben un hat se1n (Aesicht VO  b der
G(Gottesmutter weggekehrt

14 Oktober Jachromskaja AÄXDOMCKAA erschijen 1489 un ist
benannt ach dem Muttergottesbild 1MmM osmas-Kloster

der Jachroma ( Vladımir). Die Ikone ist eıne Umilenie
mıt dem ınd auf dem rechten Arm Die Füße des Kındes
ruhen auf dem linken Unterarm der (GAottesmutter.

4 Oktober Prezde Rozdestva Rozdestvue CDA IIpecde OMNMCO-
Hlesa erschien 1827 und bedeutet dıe G(ottesmutter,

yclıe VOT und ach der (Aeburt Jungfrau ist«4. DIie gekrönte
Hodegetria hält autf ıhrem linken Arm das gekrönte ınd

Oktober Vsech Skorbjascıch Radosti CKopO AaA dıe (+0ottes-
mutter Ner Leidenden Freude, erschıen 1688 un:! ze1gt
dıe stehende und gekrönte Gottesmutter mıt dem ınd auf
dem Iınken Arm Die Gottesmutter ist umgeben VO  a Gruppen
Bıttender, dıe S1e anflehen.

Oktober Cislenskaja UÜucneHcKas ist eıne auf Wolken stehende
un gekrönte Hodegetria mıt dem ınd auf dem rechten
Arm

Dieses Datum wird VO  - Skrobucha, ' CH., gegeben Der Ikonen-Typ un: Cie
Bezeichnung siınd jedoch alter als das Jahrhundert.
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(1OTTESMUTTER-KALENDER-IKONE FÜUR DIE MONATE JULI-ÄUGUST.

Julı Galatskara T anamcKaa ach der Tradıtıon AUuSsS (+alata
(Konstantınopel) stammend, wurde iın der hlg Tichon-
Kırche iın Moskau gezelgt. Die gekrönte G(Gottesmutter hält
das gekrönte ınd auf dem lınken Arm und hält ın der
rechten and e1InNn Zepter.

Juh Tobolskaja To00o1nbCcKaA erschıen 1ın Tobolsk 1M
Jahre 1661, ist eıne gekrönte Hodegetrıa VO Iyp der
Kazanskaja.

Julh Abalackaja AbanayKaA 1mM Allgemeinen eıne 1M Jahre
1637 erschıenene /Znamenıe, auf dıeser Bıld-Tafel eıne
gekrönte Hodegetrıa mıt dem ınd auf dem lınken Arm

Julh Kazanskaja Kaz3aHcKa4 erschıen 1539 ın Kazan. Be]l
der Befreiung Moskaus VONN den Polen 1M Jahre 1619
begleıitete dıe Kazanska]a den Kürsten PoZarskı]. Im Jahre
1710 wurde dıe Ikone ach St Petersburg überführt,
S1ıe ıhren Platz Iın der Kazanskaja-Kathedrale erhıjelt. Die
Kazanska]a ıst eıne Hodegetrıa mıt dem ınd auf dem
lınken Arm

Juh Ustjuzskaza VemtoeccKaa 1m Allgemeinen eıne 1m
Jahre 1290 erschlenene Kopıe der Smolenskaj]a, auf dıeser
Bild-Tafel eıne stehende (+ottesmutter mıt dem Krzengel
(+abrıel und einem Bıittsteller.

Jul Okovıickaza OKOo6uUyKaA ıst eıne Umilenıie mıt dem
ınd auf dem rechten Arm

Juh Kolocskara KOono0oucKaAa erschıen 1413 fer der
Koloca (Smolensk), später eın Kloster erbaut wurde.
Die Ikone ıst; eıne Hodegetrıa mıt dem ınd auf dem linken
Arm

Julh Kıprskaya KunpcKaA ıst, 1MmM Allgemeınen eıne 309
ın Zypern erschıenene Thronende Gottesmutter, deren
russische Kopıe 1ın der Moskauer Uspensk1]-Kathedrale
hıng. Auf diıeser Bild-Tafel eıne Hodegetrıa-Umuilenıie, dıe
das halbnackte ınd auf dem linken Arm trägt.

10 Julh Konevskaja KoOoHe8cCcKaA erschıen 1393 und wurde
VO hle Arsen1] AaA UuS dem Konevsk1]-Kloster Ladago-
See VO hlg Berg Athos ach Rußland gebracht. Im All-
gemeınen ist dıe Konevska]a eıne Umiuilenıie, auf diıeser
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Bild-Tafel eıNe Hodegetrıa mıt dem ınd auf dem Iınken
Arm

11 Juh KRzevskara PnceecKaa erschıen 1539 und WTr das
Muttergottesbild ın der Kırche Prete&istenka-Tor ın
Moskau. Die Ikone ist. eıne Hodegetria mıt dem ınd auf
em lınken Arm Zur Linken der (+ottesmutter Sste der
hle Nikolaus ohne Mıtra

1} Juh Sujskaja Smolenskaja IlyückKaa CMONEHCKAAL CI -

schıen 1654 un ist benannt ach der Stadt Suja (Vladımir).
Sıe beschützte dıe Stadt, während der Pest 1mM Jahre 1654
und: der Cholera 1831 Die Ikone stellt eıNe Hodegetria
mıt dem ınd auftf dem linken Arm dar

16 Julı Pskovskaja IIlckoeckKas ach der Stadt Pskov benannt,
ıst, eıne Hodegetrıa-Umilenie mıt dem ınd auf dem ınken
Arm

17 Julh Svatogorskara CBAMOCOPCKAA erschıen 1569 un!
ıst, benannt ach dem SvJatogorski]-Kloster be] Pskov
Dıe SvJjatogorska]a ist eıNe gekrönte Hodegetrıia mıt dem
ınd auf dem ınken Arm

28 Juh Smolenskaja CMoOneHCKaA_ erschıen 1046 un:' ist durch
Heırat 1398 RS Smolensk ach Moskau gekommen. Die
Ikone wurde 1819 Vorabend der Schlacht VON Borodino
durch das Feldlager der russıschen Iruppen getragen. Das
geschätzte Palladium ist eıne Hodegetria mıt dem ınd
auf dem Iınken Arm

&8 Julh Grebenskara I DpeOeHCKAA erschıen 1380 und wurde
VO  Z den Grebensker-Kosaken dem Großfürsten Dmuitri]
Ivyanovıe Donskoi zugeführt un:! begleıtete das Heer ın dıe
Schlacht auf dem Kuhlıkovo-Feld dıe Tartaren. Die
Ikone ist e]ıne Hodegetrıa-Umilenie mıt dem ınd auf
dem rechten Arm

&8 Julh Lgrickara Z2PUYKAA erschıen 1624 und ist benannt
ach dem lgrick1]-Kloster der Persocn]Ja und ıst eıne
Umilenie mıt dem ınd auf dem ınken Arm

Julı Jugskara Hoeckaa erschıen L615: ıst e]ıne Kopıe der
Smolenska]a un hat ıhren Namen VO  S dem Jugsk1ı]-Kloster
1ın Jaroslavl, wohln S1e der Starec Dorofe] AUS dem Pskover
Höhlenkloster mıtbrachte. Die Jugskaja ist eıne ode-
getrı1a-Umilenie mıt dem ınd auf dem Iınken Arm
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August Sıluamskara CU1YAMCKAA ist. eıne Hodegetria-Umilenie
mıt dem ınd auf dem rechten Arm

August Tolgskaa TOon2cKaa erschıen 1314 FIuß Tolg,
Jaroslavl, un ist eıNe Umilenie mıt dem ınd auf dem
lınken Arm

13 August Strastnara CMmpacmnHaA eıne Umilenie A US dem ET
Jahrhundert, dıe sich 1M Strastno]-Frauenkloster In Moskau
befand.

15 August Uspeme VecneHue oder Marıa Hımmelfahrt atellt den
ffenen Sarg mıt dem Leıb der (+ottesmutter dar Vor dem
Sarg dıe Apostel, hınter dem Darg Jesus Christus tehend
der ın seinem Iınken Arm dıe Seele der (+0ttesmutter Täg
Auf Jeder Seıite des Herrn eın Kngel

16 August Feodorovskaga DeodopoecKaA erschıen 1239 VOL dem
Fürsten Vasılı) auf der Jagd ın der ähe VOIN Kostroma. Die
Feodorovska]a beschützte Kostroma be] Eıinfällen der Tar-
taren DiIie Ikone ist eıNe Umilenıie mıt dem ınd auf dem
rechten Arm

17 August Svenskara CBEeHCKAAM erschiıen 1288 un:! heılte auf
wunderbare Weıse den HKürst Roman VOL BrJansk, der dıe
Ikone dem Svensk1]-Uspenski]-NovopeGcersk1]-Kloster be]
Brjansk Orel übergab. Die Ikone ze1ıgt dıe Thronende
(+0ttesmutter.

17 August Ovınovskaga (OBEuNOBCKAA ist eıne Hodegetrıa-Umuilenie
mıt dem ınd auf dem rechten Arm Das ınd hält 1ın der
rechten and eıinen Text

17 August Amartyskaza AMaApmuuÜücKaA eıne der Kazanskaja 1MmM
T’'yp ähnliche Gottesmutter, mıt dem ınd auf dem lınken
Arm

19 August Donskaa HOoHcKaA erschıen 1389 und begleıtete das
Heer der HKürsten Dmitrı1) Ivyanovıc Donsko1 ın qA1e Schlacht
auf dem Kulıkovo-Feld, W1e dıe Grebenska]a. Be1 der
Belagerung Moskaus durch dıe Krım-Tartaren 1mM Jahre
1591 heß Zar Fedor Ivyanovıc dıe one auf den Sperlings-
bergen ZU Schutz der Stadt aufstellen Die DonskaJa
ist. eıne Umiilenıe mıt dem 1nd auf dem rechten Arm

D August Gruzinskapa I DY3UHCKAA erschıen 1650 und stammt
a US (GGrusınıen (Georgjen). Die one wurde später 1MmM Krasno-
gorskı]-Kloster der Pınega, Archangelsk, aufgestellt.
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Die Ikone stellt eıne Hodegetria-Umilenie mıt dem ınd
auf dem Iınken Arm dar

August Petrovskaja ITIempo8ecKaA ach der Überlieferung VO  w
dem Metropoliten Peter ges 1326 gemalte Hodegetria
mıt dem ınd auf dem echten Arm

August Sretenie Vladımirskaja Cpemenue BAaAa0UMUPCKAA oder
dıe Überführung (Prozession) der Vladımirska)a VO  w} Vladıi-
MIT ach Moskau 1Mm Jahre 1395, dıe Ikone dıe Stadt
VOT der Zerstörung durch Timur schützte.

August Polozenie PoJasa TIono»ceHueE ITloaca dıe Nıederlegung
(Katathesıs) des hlo (Auürtels der (+ottesmutter In Blachernae,
Konstantinopel, während der Regijerungszeit VO  a Leo
457-474) und dem Patrıarchen (+ennadius 458-471).



Die pneumatısche Dımens1ion der Euchariıstie
ach der Überlieferung der syrıschen Kırche

VONN

Amanoui1l-Pataq Sıman

Bevor WIT uns der pneumatıschen Dımension der Kucharistie, WI1Ie S1€e 1ın
den Schriften der Väter und 1ın der Liturgie der syrıschen Kırche ıhren
Ausdruck findet, zuwenden, möchten WIT eıne Vorbemerkung anbrıngen.

Was die Väter der syrıschen Kırche angeht, steht INa  S VOT elner über-
reichen Lıteratur. dıe ZU. orößeren Teıl 1UT 1n Manuskriptform vorhanden
ıst ınfolgedessen ist S1e 1Ur jenen zugänglıch, dıe das Syrische kennen un
1n den großen Bıbhotheken arbeıten. Die Liturgie Jedoch, dıe fast voll-
ständıg AaUuSs patrıstıschen Texten des bıs Jahrhunderts zusammengesetzt
ist, ann uns helfen und uns dıe Ansıcht dieser Väter 1n bezug auf dıe Rolle
und dıe aktıve Gegenwart des (+elstes In der KEucharıistie vermıtteln..

DIE EUCHARISTIE .I1B'T UNS DE HEILIGEN (+EIST

Man stimmt Zı  9 WEeNnN ber dıe pneumatısche Dımension ın den
Mysterıen der Taufe und der Chrismation (Fırmung) gesprochen wırd. Mit
Recht sagt INan, daß der (+e1ist uns durch dıe Taufe wıedergebıiert. Er
schenkt uns eıne e6Cu«e Kxıstenz, dıe auf der Menschheit Christi he-
ruht; den Östermorgen ZU Leben erweckt hat Die Chrismation
aktualisiert un verlängert das Pfingsterelgn1s. Durch S1e breıtet sıch der
(ze1st ber den Neophyten AUS, ıh weıhen un vervollständigen,
damıt imstande sel, sıch herum den Wohlgeruch des Auferstandenen

verbreıten. Wıe dıe Apostel zıieht der Neugetaufte »den (+eist AaAn und
»der (+eist bekleidet 1ıhn«. Er wırd sSe1n » Teilhaber« durch dıie Tatsache der
Lebens- und Interessengemeinschaft, dıe deutlhlich wıird 1ın der Bezeugung
des gerichteten un: VON der Welt verworfenen Chrıistus2.

Hier verwelse ich auf die beiden Kapitel meınes Buches L/ Exnerience de ’ Hsprat DÜ l’Eglise
d’apres la tradıtıon SYrienNe d’Antıoche ATheologie Historique 15), Parıs 1971, 70- un 214
244

K'bd. 103f.
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Dagegen sıeht InNnan 1m Mysterium der KEucharistie, das die christliche
Inıtiation ZUT Vollendung bringt, häufig alleın den chrıstozentrischen Aspektder wirklichen Gegenwart des Krlösers, SeINESs Sühnopfers, der Gemeinschaft
mıt seinem Leıh und mıt seınem Iut Das ıst rıchtig, aber nıcht ausreichend.
Das ekklesiale Bewußtsein, das sıch ın der lebendigen Überlieferung aUS-
drückt, begrenzt dagegen dıe Kucharıistie, dıe das Fundament der christ-
lıchen Realıtät ıst, nıcht auf dıese christozentrische Sıcht Ks hat 1er auch
eıne pneumatısche Dımension 1m Blıck uch der (+e1ist ıst 1ın der Kucharistie
gegenwärtig. Diese wırd häufıg genannt »Keuer und Geist«; 1e8 geschieht]Ja gerade, um den pneumatıschen Aspekt anzuzeıgen. Wenn also dıe Getauf-
ten kommunizieren, empfangen S1e den Leıih und das Jlut des Aufer-
standenen, aber auch den lebenspendenden (Aeist Diese Behauptung mMagerstaunen. Sıe ist Jedoch eıne Gegebenheit der orıentalischen Überlieferung1M allgemeinen un der syrıschen 1mM besonderen. Zur Unterstützung des
G(resagten gebe iıch 1er einıge Zeugnisse wıeder

Ephrem VON Nısıbıs (4 Jahrh.) betont 1n selnem Hymnus ber den Glauben
dıe Gegenwart des (Jeistes sowohl 1ın der chrıistlichen Taufe q IS auch ın der
Kucharıistie. In beıden Mysterien ist C1e Gegenwart gleich stark

»Das Feuer und der Geist sınd ıIn Ter Taufe ; 1mM rot und 1M Kelch sind uch das
Feuer und der (Jeist.«3

och deutlicher ıst der syrısche Kıirchenvater 1ın selner Homilie ber
dre Heılige Woche, dıe ber dıe Kınsetzung des Neuen Pascha handelt :
Die Kucharistie ist der Leih und das Int Christi. ber 1E ist das Werk des
Geistes, der 1ın ıhr gegenwärtıg 18t, Wenn dıe Getauften dieses Neue Pascha
C empfangen SIE den Heılıgen (+eist

D Anstelle Cdieses fleischlichen Lammes werde ich für uch eiIN geistliches Lamm Und
anstelle dieses ungesäuerten (Brotes), das den Magen und das Herz schwer macht, werde
ich uch das lebendige rot geben, das Yanz VO Heiligen Geist durchsäuert ist;132  Siman  Dagegen sieht man im Mysterium der Eucharistie, das die christliche  Initiation zur Vollendung bringt, häufig allein den christozentrischen Aspekt  der wirklichen Gegenwart des Erlösers, seines Sühnopfers, der Gemeinschaft  mit seinem Leib und mit seinem Blut. Das ist richtig, aber nicht ausreichend.  Das ekklesiale Bewußtsein, das sich in der lebendigen Überlieferung aus-  drückt, begrenzt dagegen die Eucharistie, die das Fundament der christ-  lichen Realität ist, nicht auf diese christozentrische Sicht. Es hat hier auch  eine pneumatische Dimension im Blick : Auch der Geist ist in der Eucharistie  gegenwärtig. Diese wird häufig genannt »Feuer und Geist«; dies geschieht  ja gerade, um den pneumatischen Aspekt anzuzeigen. Wenn also die Getauf-  ten kommunizieren, so empfangen sie den Leib und das Blut des Aufer-  standenen, aber auch den lebenspendenden Geist. Diese Behauptung mag  erstaunen. Sie ist jedoch eine Gegebenheit der orientalischen Überlieferung  im allgemeinen und der syrischen im besonderen. Zur Unterstützung des  Gesagten gebe ich hier einige Zeugnisse wieder :  Ephrem von Nisibis (4. Jahrh.) betont in seinem H ymmnus über den Glauben  die Gegenwart des Geistes sowohl in der christlichen Taufe als auch in der  Eucharistie. In beiden Mysterien ist die Gegenwart gleich stark :  »Das Feuer und der Geist sind in unserer Taufe; im Brot und im Kelch sind auch das  Feuer und der Geist.«8  Noch deutlicher ist der syrische Kirchenvater in seiner 2. Homilie über  die Heilige Woche, die über die Einsetzung des Neuen Pascha handelt :  Die Eucharistie ist der Leib und das Blut Christi. Aber sie ist das Werk des  Geistes, der in ihr gegenwärtig ist, Wenn die Getauften dieses Neue Pascha  essen, empfangen sie den Heiligen Geist.  »... Anstelle dieses fleischlichen Lammes werde ich für euch ein geistliches Lamm. Und  anstelle dieses ungesäuerten (Brotes), das den Magen und das Herz schwer macht, werde  ich euch das lebendige Brot geben, das ganz vom Heiligen Geist durchsäuert ist ...  ... Von nun an werdet ihr ein reines, makelloses Pascha essen, ein durchsäuertes und voll-  kommenes Brot, das der Heilige Geist gebildet und gebacken hat. Ich muß euch einen Wein  trinken lassen, der aus Feuer und Geist gemischt ist : Leib und Blut Gottes, der Opfer war  für einen jeden Menschen.«4  Dasselbe Thema greift Ephrem weiter auf in seiner 4. Homilie über die  Heilige Woche. Auch hier behandelt er die Einsetzung der Eucharistie :  »... Zunächst nahm unser Herr, Jesus, gewöhnliches Brot in seine Hände. Er segnete es,  bezeichnete es (mit dem Kreuz), heiligte es im Namen des Vaters und im Namen des Geistes,  ——  3 E. Beck, Le bapteme chez Saint Ephrem, in L’Orient Syrien 1 (Paris 1956) 115.  4 T. J. Lamy, Sancti Ephraem Syri Hymni et Sermones, Mecheln 1882, I 379. 389.132  Siman  Dagegen sieht man im Mysterium der Eucharistie, das die christliche  Initiation zur Vollendung bringt, häufig allein den christozentrischen Aspekt  der wirklichen Gegenwart des Erlösers, seines Sühnopfers, der Gemeinschaft  mit seinem Leib und mit seinem Blut. Das ist richtig, aber nicht ausreichend.  Das ekklesiale Bewußtsein, das sich in der lebendigen Überlieferung aus-  drückt, begrenzt dagegen die Eucharistie, die das Fundament der christ-  lichen Realität ist, nicht auf diese christozentrische Sicht. Es hat hier auch  eine pneumatische Dimension im Blick : Auch der Geist ist in der Eucharistie  gegenwärtig. Diese wird häufig genannt »Feuer und Geist«; dies geschieht  ja gerade, um den pneumatischen Aspekt anzuzeigen. Wenn also die Getauf-  ten kommunizieren, so empfangen sie den Leib und das Blut des Aufer-  standenen, aber auch den lebenspendenden Geist. Diese Behauptung mag  erstaunen. Sie ist jedoch eine Gegebenheit der orientalischen Überlieferung  im allgemeinen und der syrischen im besonderen. Zur Unterstützung des  Gesagten gebe ich hier einige Zeugnisse wieder :  Ephrem von Nisibis (4. Jahrh.) betont in seinem H ymmnus über den Glauben  die Gegenwart des Geistes sowohl in der christlichen Taufe als auch in der  Eucharistie. In beiden Mysterien ist die Gegenwart gleich stark :  »Das Feuer und der Geist sind in unserer Taufe; im Brot und im Kelch sind auch das  Feuer und der Geist.«8  Noch deutlicher ist der syrische Kirchenvater in seiner 2. Homilie über  die Heilige Woche, die über die Einsetzung des Neuen Pascha handelt :  Die Eucharistie ist der Leib und das Blut Christi. Aber sie ist das Werk des  Geistes, der in ihr gegenwärtig ist, Wenn die Getauften dieses Neue Pascha  essen, empfangen sie den Heiligen Geist.  »... Anstelle dieses fleischlichen Lammes werde ich für euch ein geistliches Lamm. Und  anstelle dieses ungesäuerten (Brotes), das den Magen und das Herz schwer macht, werde  ich euch das lebendige Brot geben, das ganz vom Heiligen Geist durchsäuert ist ...  ... Von nun an werdet ihr ein reines, makelloses Pascha essen, ein durchsäuertes und voll-  kommenes Brot, das der Heilige Geist gebildet und gebacken hat. Ich muß euch einen Wein  trinken lassen, der aus Feuer und Geist gemischt ist : Leib und Blut Gottes, der Opfer war  für einen jeden Menschen.«4  Dasselbe Thema greift Ephrem weiter auf in seiner 4. Homilie über die  Heilige Woche. Auch hier behandelt er die Einsetzung der Eucharistie :  »... Zunächst nahm unser Herr, Jesus, gewöhnliches Brot in seine Hände. Er segnete es,  bezeichnete es (mit dem Kreuz), heiligte es im Namen des Vaters und im Namen des Geistes,  ——  3 E. Beck, Le bapteme chez Saint Ephrem, in L’Orient Syrien 1 (Paris 1956) 115.  4 T. J. Lamy, Sancti Ephraem Syri Hymni et Sermones, Mecheln 1882, I 379. 389.Von 1U werdet: ihr e1IN reines, makelloses Pascha N, e1InNn durchsäuertes un: voll-
kommenes Brot, das der Heilige Geist gebildet und gebacken hat Ich muß uch eiınen We  ın
trınken Jassen, der AaAuUus Feuer und (teist gem1sC. iıst eib und Iut Gottes, der Opfer Wäalr
für einen jeden Menschen.«4

Dasselbe Thema oreıft Kphrem weıter auf In selner Homilie ber die
Heılıge Woche uch 1eTr behandelt dıe Kınsetzung der KEucharistie

DD Zunächst nahm Herr, Jesus, gewöhnliches Trot In seine Hände Kr segnete Cibezeichnete (mıt dem Kreuz), heiligte 1mM Namen des Vaters Uun! 1mM Namen des Geistes,

Beck, 18 bapteme hez Saint Ephrem, 1ın LI’Orient Syrien (Parıs 1956 115
Lamy, Sanctı Hohraem Syrı Hymn el Sermones, Mecheln 1882, 379 389
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brach un! verteilte 1n sge1iner üte nach un nach seine Jünger. Kr nannte das rot
seinen lebendigen Leib, erfüllte mıiıt sıch (selbst) und dem Geiste, streckte seinNe Hand A uUus
und gab iıhnen das Brot, das se1ine Aechte geheiligt hat ‘Nehmet, esset, alle VO.  — dem, Was

meın Wort geheiligt hat Nehmet, esset, (davon) mıit, Glauben und zweifelt, N1C. daß
1e68s meın ‚e1b ist. nd Wer mıiıt (Hauben ißt, der 1 3t. dadurch das Feuer un den (reist.
ber W 6I zweıfelnd 1ßt, für den ist 1Ur gewöhnliches rot. Und für den, der glaubt
und das ın meınem Namen geheiligte rot 1ßt, den wird C5, 6L rein ist, bewahren, und
WEeNnn 6r eın Sunder ist, reinigen... Nehmet davon, esset, alle ; und esset, dadurch den Heılıgen
Geist. Das ist, wahrhaft meın Leib, und ihn 1St, der wırd ew1g leben Das ist. das imm-
lische Brot, das VON ben auf die Krde herabgestiegen ist). . .49

Dieser Text weckt e1n dreifaches Interesse. Zunächst. schreıbt Kphrem
Christus lıturgische Handlungen Z  9 dıe sıch nıcht 1M Neuen Testament
fınden, sondern ohl dıe eucharıstische Anaphora se1lner Zeıt wıderspiegeln.
Christus spricht nıcht ILUFE den Segen, sondern bezeıchnet. das Trot mıt dem
Kreuz, heilıgt 1mM Namen des Vaters und des Geistes, erfüllt mıt sıch
selhst; und dem Geist®. Sodann wırd dıe Eucharistie gegeben ZUT Vergebung
der Sünden. Sie reinı1gt den Sünder?. Schlıeßlich werden die beıden Dimen-
sionen dıe christliıche un dıie pneumatısche stark hervorgehoben.
Indem dıie Apostel den Leıb ıhres Meısters C  $ S1e auch den Heılıgen
(+eist, Wır werden weıter unten dıe theologısche Bedeutung dıeser PHNEUMLA-
tıschen Siıcht sehen. Lassen WIT 1eTr och andere Zeugn1sse Wort kommen.

Das Testament UNSECTES Herrn JSesus Chrıstus, eın Werk, das A US der Zeıt
Kphrems, WenNnn nıcht AaAUuS einer och früheren, stammt, macht eıne klare
Aussage ber den Kmpfang des (+e1istes. In uch 2, A, spricht der Verfasser,
nachdem ber dıe Rıten gesprochen hat, dıe dıe christliche Inıtıation
ausmachen, ber dıe Kommunion, W1I1e folgt

» Das ILolk wird, WIe ben ausgeführt wurde, die Kucharıstie empfangen und dabeı
°‘Amen)’ gCN, Die Diakone werden FYFächer | Rhipidien, lat flabella)] tragen, und derjenige,
der, w1ıe weıter ben gesagt wurde, (die Kommunion) g1bt, wird der 1b Jesu Chrastr,
der Heilıige (Jeist, ZUr Heilung der Seele un des Leibes. VDer mpfänger wird antworten :
Amen.«8

Die grammatısche Konstruktion des etzten. VO  e UuNnSs betonten Satzes
etZz den Heılıgen (zerst als Amnmposıtvon ZU/ 10 Ohristi. Zweifelsohne wıll

Ebd. 4.15-417
ıe Anaphora des hl Jakobus und 1mMm Anschluß daran die des hl Markus SELZ den

Geist 1ın Bezıehung ZU Trinkgefäß : Christus fullt dieses miıt dem Heilıgen Geist. Vgl
Tarby La Priere eucharıstique Ade l’Eglise de J erusalem (T’heologie Historique (r Parıs 1972,
59

Über Kucharıistie und Buße, vgl Sıman, na TI
T’estamentum Dominı Nostrı Jesu Uhraste, ed. Rahmanı, Maiınz 1899, 132
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der Verfasser dadurch aufzeigen, daß sıch dıe gleiche Realıtät handelt,
oder 111 Ganz einfach dıe ınnıge Bezogenheit des (+eistes auf dıe Kuchari-
st1e hın zeıgen. Der A US dem (+eist geborene Getaufte empfängt eıine ge1st-
lıche Spelse, dıe SEe1INeT Exıistenzform alg Auferstandener entspricht.

Dieselhe Wahrheit formuhert auch Isaak VOoON Antıiochien (5 Jahrh.)
In selner Krmahnung selne Gläubigen, den Tisch des Lebens treten,
sagt

»Kommt trinken, esset drie F'lamme, die AUuSs uch Kngel VO Feuer machen wird, und
kostet; (mit Mund) den (Geschmack des (zeistes, damit ure Namen eingeschrieben werden
unter die geistlichen Mächte.«?

So sehr Isaak den pneumatıschen Aspekt der Kucharıstie hervorhebt,
verkennt dennoch nıcht iıhre christische Dımension. In seinem Hymnus
AVLLI, 0, sagt CI, daß »es der Heılıge (G(Ge1ist ıst, der dıe Gläubigen (1m 616
punkt der Kommunion) ermuntert, sıch ach Orn begeben, Christus

empfangen un ıhn umfangen«10,

Das GÖTTLICHE FEUER

So behaupten dıe VO  n} uns zıt1erten Zeugn1sse den Kmpfang des (+eistes
1mM Augenblick der Kommunion. Sie heben 1ın aller Deuthchkeit dıe Gegen-
Wart un dıe Wiıirksamkeit des (+eistes 1n der Kucharistie hervor, dıe (Gedächt-
NıS (memorı1al) des Todes und der Auferstehung des Krlösers ist. Diese Gegen-
Wart un Wiıirksamkeit werden ın den usdrücken »Durchsäuerung«,
»Flamme«, » Feuer« ausgedrückt.

Wır finden dıe Art der syrıschen Väter, 1ın der Kucharistie dıe Gegenwart
und das Handeln des (+eistes sehen, 1ın den Offizien der Sonntage ach
Ostern un Pfingsten. Der Heılıge (+e1ist wırd genannt »eın verborgenes
Keuer, das den Priester umg1bt, der das Opfer darbringt«11 oder auch »eın
Feuer, das unter der G(Gestalt elıner Taube ber dem Altar fhegt und auf den
Ruf des Priesters auf dıe Öpfergaben herabkommt, WI1e 1e8 einst eım
Opfer des KElıas an hat

» Welches sind die Neuigkeiten über dieses Feuer, das ablehnt, über das Opfer des
gottlosen Volkes herabzukommen, das den Sohn SE1INES Herrn gekreuzigt hat? Moses hat
gerufen, und hat Sse1ın Opfer überflogen. Klias hat angerufen, und verzehrte seine

Bickell, Isaac Antiocheni, Doectoris Syrorum, Opera Omnia, Gießen 1873, I1
Ebd.

11 Vgl Siman, a.a.0. 224
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Opfergaben. Die Gerechten haben die Jahrhunderte hindurch herbeigerufen, un! sıehe :
eute überfliegt die Altäre unter der (testalt einer Taube. Halleluja un! halleluja 1412

ach der Herabkunft dieses göttlıchen Feuers auf dıe Opfergaben heißen
dıe Gegenwart des (+eistes 1n der KEucharıistie und seıne Verbindung mıt
ıhr auch y Keuer«, aber handelt sıch e1Nn sehr starkes Feuer. Eın Hymnus
der Metten des Sonntags ach Pfingsten vergleicht S1e mıt der Gegenwart
des Feuers 1MmMm Ofen

BDn Siehe der Priester, steht aufrecht mıit Furcht und bringt das Opfer dar E  1N verbor-
N Feuer umgibt ih: und die (Gjnade beschützt ıhnDie pneumatische Dimension der Eucharistie  135  Opfergaben. Die Gerechten haben es die Jahrhunderte hindurch herbeigerufen, und siehe :  heute überfliegt es die Altäre unter der Gestalt einer Taube. Halleluja und halleluja «12  Nach der Herabkunft dieses göttlichen Feuers auf die Opfergaben heißen  die Gegenwart des Geistes in der Eucharistie und seine Verbindung mit  ihr auch »Feuer«, aber es handelt sich um ein sehr starkes Feuer. Ein Hymnus  der Metten des 2. Sonntags nach Pfingsten vergleicht sie mit der Gegenwart  des Feuers im Ofen :  »... Siehe der Priester, er steht aufrecht mit Furcht und bringt das Opfer dar. Ein verbor-  genes Feuer umgibt ihn und die Gnade beschützt ihn ...  Siehe der Leib und das Blut sind ein Ofen, in dem der Geist das Feuer ist; ihm nahe sich,  wer rein ist, und von ihm entferne sich, wer liederlich ist ...«18  Ein anderer Hymnus aus der Vesper des 12. Sonntags nach Pfingsten  bestätigt die schon oben betonte Wahrheit :  »Selig bist du, o heilige und treue Kirche ! Denn dein Meister hat vor dich ein gutes und  fettes Lamm gestellt, und zu deiner Hochzeit hat er einen Trank bereitet, wonach jene, die  von ihm trinken, keinen Durst mehr haben werden. Erhebe dich, iss das Feuer im Brot  und trinke auch den Geist im Wein, damit du vom Feuer und vom Geist geschmückt seiest  und du mit ihm (Christus) eintrittst zur Hochzeitsfeier.«14  Diese Zeugnisse — unter vielen anderen — stellen uns also vor ein sehr  beständiges ekklesiales Bewußtsein der Gegenwart und der Wirksamkeit  des Geistes in der Eucharistie. Diese geheimnisvolle und dynamische Gegen-  wart wird in Begriffen beschrieben, die die physikalische Wirklichkeit sei  es des Feuers, sei es seiner natürlichen Eigenschaften bezeichnen. Was ist  darunter zu verstehen? Wie kann man theologisch diese pneumatische  Dimension der Eucharistie verstehen, die das christliche Bewußtsein, wie  es sich in diesen Hymnen ausdrückt, bezeugt ?  Bevor wir diese Frage beantworten, möchten wir zu einer Fragestellung  von Pater Yves Congar etwas sagen, der sich auf die Texte bezieht, die  wir soeben zitiert haben. »Die Liturgie und die syrischen Väter«, sagt er,  »haben in Symbolen von einem sehr starken Realismus die Beziehung der  wirksamen Gegenwart zum Ausdruck gebracht, die der Geist mit den  konsekrierten Elementen unterhält: Er ist in ihnen wie das Feuer im  Ofen ist... Aber ist dieses dynamische Band zwischen dem Geist und den  eucharistischen Gaben nicht der Sinn, den der orientalische Ritus sei es  12 Wbd. 224, Fußnote 31.  18 Kbd. 224.  14 Kbd. 224.Siehe der ‚eib un das Blut sind eın OÖfen, ın dem der Geist das Feuer ıst ; ıhm nahe sıch,
wWer rein ıst, un! VO:  } ihm entferne sich, WeTr lıederlich ist d

Eın anderer Hymnus A UuS der Vesper des 12 Sonntags ach Pfingsten
bestätigt dıe schon oben betonte Wahrheit

»Delig bist du, heilige und treue Kirche! Denn dein Meister hat VOL dich e1Nn yutes un:
fettes Lamm gestellt, und ZU deiner Hochzeit hat einen Trank bereitet, wonach jene, die
VO  - ihm trınken, keinen Durst mehr haben werden. Krhebe dich, 188 das Yeuer 1mM Tot
und trinke uch den (t+eist 1M Weıin, damit; du VO Feuer un! VO Geist geschmückt se1l1est
Uun! du mıiıt ıhm (Christus) eintrittst ZUuUT Hochzeitsfeier.«14

Diese Zeugn1isse unter vıelen anderen stellen unNns also VOT eın sehr
beständiges ekklesiales Bewußtsein der Gegenwart un der Wiıirksamkeit
des (z+elistes ın der Kucharıstie. Diese geheimnı1svolle und dynamısche Gegen-
wart wırd ın Begriffen beschrieben, dıe dıe physıkalische Wirklichkeit SEe1

des Feuers, Se1 Se1Ner natürhchen Kıgenschaften bezeichnen. Was ıst
darunter Zu verstehen ® Wıe annn INa theologisch diese pneumatısche
Dimension der Kucharıistie verstehen, dıe das christliche Bewußtseın, W1e

sıch 1ın d1esen Hymnen ausdrückt, bezeugt
Bevor WIT diese rage beantworten, möchten WIT eıner Kragestellung

VO  S Pater Yves Congar eLWAaSs 9 der sıch auf dıe Texte bezıeht, dıe
WIT soeben zıtiert haben y»Die Luıturgıie und die syrıschen Väter«, sagt eI,
»haben 1ın Symbolen VOILL einem sehr starken Realısmus dıe Beziehung der
wırksamen Gregenwart ZU Ausdruck gebracht, die der (+e1ist mıt den
konsekrierten Klementen unterhält : Kr ist ıN ıhnen WI1]1e das Keuer vm
Ofen ist ber ıst diıeses dynamısche and zwıschen dem (+e1st; und den
eucharıistischen (+aben nıcht der Sınn, den der orientalısche Rıtus ge1

Kbd. 224,, Fußnote 31
Kbd. 294
Kbd. 2924
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dem (+ebrauch des gesauerten Brotes, SEe1 der Rolle des ‘Zeon/, heißen
W assers, das In den konsekrtierten Weın wırd (das WHeuer !),
zuschreıbt, mıt dem, W as dıe Lıturgıker ‘eucharıstisches Pfing-
sten’ NeNnnNen 0415 Was dıe syrısche Tradıtıon betrıfft, ist 1er antworten
Das ‘Zeon’ exıstiert 1er nıcht; der (+ebrauch des Ferments hat ebenfalls
eıne andere Bedeutung?6®,

och kehren WIT der oben gestellten Hrage selhst zurück. IDR ist, evıdent,
daß das Wort »Keuer«, WwWI1e hıer gebraucht WITd, keine andere Wiırklich-
keıt bezeichnet als den Heılıgen Geıist, den d1e syrısche Tradıtıon häufig
y»verzehrendes und reinıgendes FKeuer« nennt, oder dıe göttlıchen Knergıien,
dıe AUS dem Bereich Se1NeT dynamıschen und lebenspendenden Tätigkeit
hervorgehen. Darum ann INa  ; ? daß dıe Begrıiffe y»Keuer-Geist«, ber
dıe uUunseTe Texte sprechen, e1INn leonasmus SINd., der d1e mystısche Waıiırklich-
keıt alg solche meınt, dıe der (+elst sowohl ber den Opfergaben als auch auf
der Versammlung der (+etauften be1 der Fejer der KEucharıistie bewirkt. Diese
Tatsache verlangt VON uns also, dıe physısche Wirklichkeit des Heuers uUun:
se1NeT durch dıe Begrıffe : Hıtze, Durchsäuerung, Kochen, (+lühen
bezeichneten Kıgenschaften überschreıten, enn diese Begrıffe sınd
lediglıch Bılder, dıe dıe geistlıche un göttlıche Wırklichkeit verbergen
und wıdersplegeln.

Die Bıbel und dıe Kırchenväter bedienten sich der Bılder des Heuers und
selner Kıgenschaften, dıe übernatürlichen Wahrheıten des chrıistlıchen
Mysteriums einsichtig machen. Ks ıst ]er nıcht der Ort für eiINn bhıblısches
und patrıstısches Panorama ber den zweıfelsohne reichen und interes-
santen relıg1ösen Symbolısmus des FYFeuers. Ich beschränkte mıch 1mM
Anschluß dıe Bıbel auf dıe einfache Aussage, daß für dıe syrıschen
Autoren das Feuer ein reinıgendes Element ıst, das der Kreatur den Zugang
ZUT göttlıchen Welt der selıgen Unsterbhlichkeit öffnet. HKs zerstort ın ihr,
Was fleischlich, unvollkommen, unreın und sterblich ıst, das beleben
und auszubreıten, WasSs SE (Aeistlichem und Unsterblichem besitzt.
Darum bedeutet für dıe syrıschen Väter dıe Aussage, daß der (+e1st ın der
Eucharıistie gegenwärtig ist, W1€e das Heuer 1mM Ofen oder auch, daß eiIn
verborgenes un verzehrendes HKeuer ist, das den Priester umg1bt, der das
Opfer darbrıngt, und sıch selner bemächtigt; diese Aussage faßt dıe Wırk-

Congar, Aectualite renouvelee du Saınt Ksprit, ıIn Lumen Vıtae 7 1972 559
Vgl Hındo ) Discıplina Antıochena Antıca. SIrı. 111 Textes concernant les sacrements

(Codificazione Canonica Orijentale, Fonti, Serie I1 asC. XAXVUL), Rom 1941, 177.. 170 Das
FYFerment sym bolisiert die Luft, ıne der 1eTr Naturkräfte. Das Salz sym bolisiert das Feuer.
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samkeıt, das Lebenswerk, das Werk der Auferstehung, der Unsterblichkeit
und der Unverweslichkeıt ins Auge, dıe der (+e1st während der eucharıstischen
Feıer verwırklıcht. In der Kat ındem der (ze1st des Lebens sıch der Upfer-
gaben bemächtigt, dıe den 1MmM Kleisch gestorbenen un 1nNns Trab gelegten
Chrıistus darstellen, 1äßt S1E Aa UuS der Welt des Todes und der Verweslichkeit
1n herrlicher Unsterblhichkeıit übergehen ZU drejelnıgen Gott, da ıhnen
alles Schwache, Sterbliche vernıichtet. So werden dıe Upfergaben, dıe ihr
eın bewahren, ach dem Vergleıch der syrıschen Väter, für den (+e1st durch-
sıchtıg WwW1e das glühende Kısen17 und befählgt, den Tod derer vernıchten,
dıe ıhnen Anteıl haben, ıhnen Unsterbhehkeıt ZU übertragen und S1e 1ın
dA1e Dynamık des österhlichen Mysteriums einzupflanzen, ıindem S1e 1E ın den
auferstandenen und 1ın selnNner Menschheıt pneumatısch gewordenen Chrıstus
einverleıben.

I11 DIiE KPIKLESE ODER DIE EAKTUALISIERTE ÄUFERSTEHUNG

[ ieses Auferstehungswerk, das ich weıter unten erläutern werde, wırd
durch eıne konsekratorische Kpıklese bewırkt, dıe ın ıhrer Struktur ıdentisch
ist, mıt der Kpiklese der auTte und der Konsekratıon des »Myron«. Ks ware
sechr interessant und erhellend, eıne Vergleichstafel mıt den TE1I Kpıklesen
vorzulegen, unnn dıe Übereinstimmung un dıe Verwandtschaft aufzuzelıgen,
dıe dıe TE Krstmysterıen verbinden, dıe dıe syrısche Überlieferung oft
parallel SetZT, WenNnn 1E versucht, dıe Wiıirksamkeıt des Heılıgen (+eistes
begreıfen, der 1ın ıhnen auf dAjeselbe Art un Weıse wırkt HKs 4E1 MI1r gestattet,

der Beschränkung d1eser Ausführungen auft meın bereıts zıt1ertes
Buch hınzuwelsen18. Ich möchte jedoch 1eTr 7We]l Punkte erinnern, dıe
sıch gegenseltig ergänzen und dıe MT q Is wesentlich erscheinen für e]nNne
hbessere und authentische theologısche Krforschung der KEucharıstle.

Parallele zuwıischen HKucharıstie, L’aufe und OChrısmatıon

Jede chrıistlıche Überlegung ber dıe KEucharıstie sollte, wahr
se1n, dıese nıcht VO  S der Taufe und der Chriısmatıon trennen Denn a lle

E Vgl Sıman, a.a.0 295 und Fußnote Vgl uch Hındo a.a.0 205 ext des Vioses

bar-Kipho 7 903) Fügen WIT dıe Kommunion-Spendeformel hınzu » Die glühende und re1inl-

gende des heiligen Leibes und Blutes Chriısti, unNnseTrTeEeS Gottes, wird gegeben ZUL Reini-

JuUung und ZU Verzeihung selner Sünden...« Der Ausdruck yglühende Kohle« spielt auf cdıe Visıon
des Isalas (6, Vgl Hindo, a.a.0 193

a.a.0 2926-229
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TEI Mysterıen bılden dıe Ganzheit und Eıinheit der christlichen
Inıtiation. Jle TEL sınd auf dieselbe Art und Weıise durch eıne Kpiıklese
konsekrtiert. He TE sınd Jedes auf selner Ebene dıe KReaktualisierung
un das Gedächtnis der österlichen Wırklichkeit Chrıisti1. Das ist der Grund,

die syrısche Überlieferung S1E 1n Parallele setzt, wWwWwenn 1E versucht,
sıch ıhrer Bedeutung für das chrıisthche Leben und der Tätigkeit des Geistes,
der 1ın ıhnen auf dieselhe Art und Weıse wırkt, bewußt werden.

Dieser Parallelismus zwıschen den TEL Mysterien findet siıch klar ent-
wıckelt be]l Phıloxenos VO  a} Mabbug (5./6 Jahrh.) In seinem Traktat ber
drıe heılige Dreifaltugkeit und Adre Menschwerdung unterstreicht der Verfasser,
daß dıe TEL Mysterıen VOT der Kınwirkung des (Geistes einfache Dinge sınd,
das heißt W asser, Öl rot un: Weın. ber dank der Herabkunft des (+e1stes
erhalten alle TEL eıne übernatürliche Kraft

» Diese erscheinen den Augen W16e6 eintache Dinge, ber durch die Herabkunft. des Heiligen
(+eistes erhalten S1e ıne übernatürliche Kraft: wird das W asser der Mutterschoß, der
materielle Wesen ZU Leben des (Jeistes gebiert; das erhält ıne heiligende Kraft, die
zugleich die Seele und den e1ib salbt. und weiht; das rot und der Wein werden der e1ib
und das Iut des menschgewordenen Sohnes Gottes  «

Sodann stellt, sıch Phıloxenos 1M weıteren Verlauf dıie KFrage
» Wie kann möglich se1n, daß der Schoß, den das W asser darstellt, ıne zweıte Geburt

des Menschen bewirkt; da ß das Ta wird ; das rot e1ib und der Weıin Iut; 7U

Und antwortet,

»Das rot und der Wein werden nıicht eib und JIut durch ıne Iransformation, eben-
sowenI1g das W asser eın Mutterschoß ber aufgrund ohrer Hın gung marl dem (zeist haben 991e
diese Kraft erhalten, die WIT glauben.«19
ber Phıloxenos ist nıcht der erste, der diıesen Parallelismus aufgestellt

hat un dem WIT diese Antwort verdanken, dıe iıch hervorgehoben habe,
das Wıe der Wirksamkeit dieser Mysterıen erklären. Vor ıhm vergleicht

Kphrem VON Nısıbıs ıIn selinem Hymnus ber den Glauben 4 Y-10 dıe Gegen-
Wwart und das Tun des (+eistes 1ın der Kucharıistie mıt der Hıtze Kür ıhn
geht dıe Wırksamkeit der Mysterıen A US der Eınıgung des (+eistes mıt dem
materıellen Element des Mysteriums hervor

)>(Di6 Hıtze 1st) das Symbol und der I’ypos des Heıiligen Geistes, der mıiıt den W assern
vermischt;) ıst, damıiıt sS1e Reinigung werden, und der vereınt ist mıt dem Brot, daß Opfer
werde.«20

Vgl de Vries, T’heologie des sacrements ‚hez les Syriens Monophysites, In T’Orient
Syrien 1963 266

Beck, a.a.0. 115
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In einem anderen, weıter oben zıtierten Hymnus?! stellt Kphrem diese
Gegenwart und Wiıirksamkeit des (Je1istes 1n der Eucharıstie un ın der
Taufe auf dieselhbe Ebene

Eın Zeıtgenosse Kphrems, K yrıllos VON Jerusalem (4 Jahrh.) stellt. 1n
se1INeTr Mystagogıschen Katechese eıinen Parallellısmus zwıschen der Eucha-
ristie un! der Chrismatıiıon auf der Ebene der Wiıirksamkeit des (+e1istes und
Kpıklese auf. Gedrängt VON ähnhchen Krwägungen W1e Phıloxenos VON

Mabbug, wıll der Verfasser den Neugetauften davon überzeugen, daß das
Öl, das den Augen W1e eın einfacher wohlriechender Stoff VOL der Kınwirkung
des (+eistes erscheınt, ach der göttlıchen Eınwirkung 1es nıcht mehr 1st:
ebenso ist ann auch das rot nıcht mehr gewöhnlıches Brot, sondern ach
dem Kommen des (+eistes ist der Leıb OChristi

»Im übrigen bemerke, daß sıich hier nıcht bloßes handelt. Denn Ww1e das rot
der Eucharistie nach der Anrufung des Heıiligen (tJeistes kein gewöhnliches rot ist, sondern
e1ıb Christi, ist cieses Salböl nach der Anrufung kein bloßes der S0O2ZUSagen gewöhnliches
Salböl mehr, ist vielmehr Christi Gnadengabe und durch die Gegenwart seiner Gottheit
Wirkkraft des Heıligen Geistes geworden.«22
Dieser Text hat Beurteilungen hervorgerufen, dıe MIr ungerecht erscheıinen,

weıl SE VO  z eıner lateinıschen Problematik ausgehen, dıe AUuSsS der Zeıt ach
der des K yrıllos stammt un seinem Kulturmiheu fremd ist, » Der heılıge
K yrıllos«, Sa Bardy, yırrt sıch gew1b, WeNnNn dıe Konsekration des
eucharıstischen Brotes und dıe Segnung des Ols ähnlich macht; enn selbst
ach der SEINUNG hat I1a  S I1LUT mıt Ol tun Diesen Irrtum teılen übrıgens
vıele SEe1INeT Zeitgenossen«23, Bardy, der Kyrıllos des rrtums beschuldıgt,
g1ıbt Z daß dieser cht der eıNZIge ıst, sondern daß auch vıele se1ner Zeıt-

eınen Parallellsmus zwıschen der Kucharıstie un der hrısmatıon
aufstellen, indem S1e die Tätigkeıt, dıe der (+e1st 1ın ıhnen be] Se1INeT Eın-
wırkung durch dıe Kpıklese wırkt, auf dıieselbe Ebene setzen. Sodann
führt e]ıne Unterscheidung eın mıt Begrıffen, dıe ich hervorhebe : Kon-
sekratıon-Segnung, eıne Unterscheıidung, dıe dem krıtisıerten Text fremd
1st. dıe ıhm aber gestattet, daß INa yselbst ach dieser degnung 11UT mıt
ÖJ tun hat« Tarby ist; Kyrıllos gegenüber verständnısvoller. Kır weıst
das Urteil Bardys zurück. ber da W1I1e dıeser VON derselben theologıschen

EKbd.
Cyrille de Jerusalem, (Jatecheses M ystagogıques, ed. Piednagel (Sources Chretiennes

126), Paris 19606, 125 : Cyrill VO  - Jerusalem, Kinwerihung un dıie Mysterien des Chrıistentums,
ed. Wiınterswyl (Zeugen des Wortes), Freiburg

Bardy, Saint Cyrille de Jerusalem, 1n Dictkonnarire de Spırıtualite 11/2, col. 2686



140 Sıman

Betrachtungsweıse behindert; wırd, erscheıint MIr seın Urteil unbefriedigend
»Dieser Lext«, Sagt CI:; 1äßt Fragen stellen Nseres Krachtens he1ßt CS,
den Text forcleren, WEeLLN INan chlıcht un einfach VO Assımilation
spricht Ks handelt sıch eher, WIe Battıfol gesagt hat, eıne Analogie
zwıschen Eucharistie un!‘ Chrısmation ; diese Analogie 1äßt gew1iß manche
Wünsche offen ; Was der Verfasser aber zeıgen wollte, ist, daß die Firmungs-
oder Chrismationshandlung nıcht eın leeres Tun ist; das Öl ıst. eın gewöhn-
liches Öl mehr, sondern eiIn Öl, das mıt dem (z7erst geeunt 4SE, W1e das Wasser
der L’aufe mıt dem (zZerst geeunt uST, der ın ıhm und durch hındurch wıirkt«24.
ber cht 1Ur das W asser der Taufe un das Öl der Chrismation Sınd mıt
dem (+e1st geeint, W1e Tarby ıIn den VO  S MIT hervorgehobenen Sätzen
meınt. Das eucharıistische rot un der eucharıistische Weın sınd WI]e dıe
oben erwähnten syrıschen Väter ebenfalls mıt dem (Geist geeint.

Die Urteıle, VOT allem das Bardys, ber Kyrıllos und seıne Zeıitgenossen
haben 1n der Tat TeE1I Ursprünge Zunächst haben WIT mıt elner theolo-
gischen, chrıstozentrischen Sicht tun Diese Verfasser sehen VOT allem
be]l der Konsekration das Wort und nıcht den Geist Sodann handelt sıch

e]ıne Abwertung der Wirksamkeit des (+eistes 1ın den Mysterıen der Taufe
und der Fırmung (Chrısmatıon), dıe KEucharıstie besser ZUT Geltung

bringen. Nun, der (+eist wırkt 1n den TEL Mysterien auf dıieselbe Art
un! Weıise. Eın Aufwerten z.B des Öls der Chrismation schhießt daher
keineswegs dıe Kucharistie AUS, WwW1e dıe Praxıs der syrıschen Kırche ze1gtDiıiese hält 1ın der Tat das »Myron«, das Öl der Chrısmation, 1ın hohen Ehren
Sıe bezeichnet; ygöttlıch«. Sie nenn: eS ydlıe Ursache und Vollendung aller
Gaben«, »das überaus große un edie Mysterium«. Im Anschluß Pseudo-
Dionys1ios erklärt 31 e a ls gleich Würde und Kraft Ww1e die Kucharıstie22.
Dıiese Wertung des »Myron« vermındert 1ın keiıner Weıse den hervorragenden
Wert und den Ort der Kucharistie, dıe Mahl un Grundlage der chrıstlichen
Gemeinschaft ist Sıcher, 1mM Laufe der eschichte aD be]l ein1gen T’heo-
logen WwWI1]ıe Bar-Hebraeus (13 Jahrh.), Rabban Danıel ıbn-al-Hattab VO  e}
Mardın (14 Jahrh.) un einem Mönch des 16 Jahrh dıe Tendenz, dem
»Myron« VOT der Kucharıstie den Vorzug geben Sıe rechtfertigten sıch
damıt, daß dıe Kucharistie Abbild der Menschheit Christi 1st, konsekrtiert
VON einem einfachen Prıiester, während das » Myron« das Symbol der (GAottheıt
und Menschheit Christi ist, den Heıligen (+e1ist selbst enthält und eINZIS und

Tarby, A0 154f.
(Kuvres comptetes de Pseudo-Denys l’Areopagıite, ed. de Gandillac, Paris 1943, 285
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alleın VO oroßen Hohenpriester konsekrtIert wırd26. ber 1er handelt e

sıch 1ın bezug auf das »Myron« eıne Abweichung, dıe jedoch nıcht dıe
Regel ist und Jjener Abweichung des Westens In bezug auf dıe Eucharıistie
nahekommt, dıe ich der Krıtik unterzjehe. Schließlich gehen diıese Urteınle
aut eıne Verschweigung zurück, dıe Eucharıstie nıcht einfach den anderen
Mysterıen anzugleichen. HKs ıst, sıcher, daß der (+e1ist auf dieselbe Art und
Weıse ın den TEe1I Mysterıen wırkt, die In der chrıstlıchen (+emelnde das
Östere1gn1s reaktualısıeren und selıner gedenken. ber diıese Reaktualisıerung
der Auferstehung OChrıist1 geschıeht auf TEI verschiıedenen Ebenen, dıe den
charakterıstischen Kıgenschaften der TE Mysterıen entsprechen. Von da,
erg1bt sıch dıe eıgene Stellung und dıe besondere Zielsetzung z B der KEucha-
rıstle ; dıese Stellung unterscheıdet S1e VO  e den anderen Mysterıen, und
ihre Zielsetzung g1bt iıhr ıhren wahren Inn und reduzıJ]ert S1e cht auf dıe
Konsekratıon durch das Wort un den (+e18t Im folgenden werde iıch dıe
etzten Überlegungen verdeuthlichen und erganzen.

Die Bedeutung und der INN der Emnklese
Diıie syrısche Kırche legt der eucharıstischen Kpıklese eıne große Bedeutung

be1 Sie findet In den Anaphoren und ın ein1gen Offizıen der onntage
ach Pfingsten ıhren Ausdruck. In den meısten dıeser Kpiıklesen bıttet
der Priester Gott, den (+e1st sowohl auf dıe Versammlung a ls auch auf dıe
Opfergaben herabzusenden, AUS dem Trot und dem Weın den Leıb
und das Iut Christ1 machen. Gewiß, einıge Kpıiklesen SInd wenı1ger
ausdrückliech. ber 1eTr muß 1INnan dıe In diesem Augenblıck VO Diakon
gesprochene ‘Verkündigung‘ berücksichtigen. Hs ist dıeselbe, dıe auch be]l
der Kpıklese der Taufe und der Konsekration des »Myron« gebraucht WITd.
S]ie kündıgt den Gläubigen dıe Kınwirkung des (+eistes A der In den TEe1
Mysterıen autf dieselbe Art un Weıse wırkt Der Text lautet

»Wie furchtbar ist dieser Augenblick und wıe erschreckend diese Zeıit, meıne Lieben, da
der lebendige Heilige (+eist; 1mM Begriff ist, AUuSs den himmlıschen Höhen herabzusteigen,
und schwehbt un bleibt über Cdieser KEucharıstie (ber der Taufe über diesen W assern ;
her Ader Konsekratıon des Myron : über diesem Ö)‚ die VOT uUunNns gesetzt ıst, und heilıgt S1e.
Stehet ordentlich und betet stil1 und 1ın Furcht.«

Auf diıese Weıse hebht; dıe diakonale Verkündigung, dıe für alle Anaphoren
dıeselbe ist, dıe Wırksamkeıt des (z+eistes hinsichtlich der KEucharıstie hervor.
Diese Wirksamkeıt ist wesentlich und darf nıcht verkleinert werden. Jedoch

a.a.0 33235
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erhebht sıch eıne Frage. Welche Stellung nehmen die Worte Christi e1In
Diıies ıst meın Leıb, 1es ist meın Blut ® Anstelle eıner Antwort könnte INa  w
]Jer gewıiß mancherle1 Überlegung anbrıngen??, ber diese bleiben,
riıchtig S1e Se1INn möÖgen, gefangen ebenso WIe die Frage, auf dıe 1E Antwort
geben —— 1n einer lateinıschen Problematik, dıe nıcht 1Ur 1M Westen klassısch
ıst, sondern auch ın orıentalıschen Gemeinschaften, dıe mıt Rom vereınt
sınd. Die römiısche T’heologie hat dıe Kucharistie VO Gesamt der Mysterien
etrennt, die dıe christliche Inıtiation ausmachen. Sıe hat eıne Theo-
logıe des Opfers, der Iranssubstantiation, der Realpräsenz, gebildet, unabh-
hängig VO  w der ekklesialen UN anthronologischen Zurelsetzung, die ıN der
Kommunion der GANZEN Gemeinde ahren Platz hat und der H öhenunkt der
eucharıstischen HFerer ast Nun, diese Sıcht der Kucharistie erscheınt wen1gauthentisch. EKs o1bt, WIe dıie syrısche Überlieferung bestätigt, einen Paral-
lelısmus, e1INn sehr Band zwıschen den TEeI Mysterıien. Von dieser
Gegebenheit ausgehend, annn INnan wıirklich eıne T’heologie der Kucharistie
ausarbeıten und gleichzeitig dıe der KEpiklese eıgene olle un iıhren 1InNnn
sehen, dıe ıhr dıe syrısche Kırche zuschreibt.

Be] der Taufe und Chrismation stellt uns dıe syrısche Überlieferung VOT
das ıld elıner fruchtbaren un vergöttlichenden Knergie, dıe eiınem materıel-
len Element miıtgeteilt und mıt ıhm vereınt WwIrd. Das Wasser und das ÖOI
werden durch das ommen des Geistes für dıe göttlıche Welt durchsichtigun erwerben auf eıne Je eıgene Weise eıne übernatürliche Kraft, eıne eigeneWirksamkeit. ber diıese Wirksamkeit hat ıhren Grund weder Iın sıch selbst;
och 1n dem geschaffenen Klement, 1n dem S1e sıch konkret befindet. Sıe
wırd n]ıemals ihrer selbst wıllen betrachtet. Ihre Zielsetzung befindet
sıch außerhalh der konsekrtierten Materie, 1n ıhrem Gebrauch seltens der
christlichen Gemeinschaft ZUM Zwecke iıhrer ekklesialen Ausbreitung. In
der Taufe z.B konsekriert und befruchtet der (+ei8t das Wasser, ın dieser
Gemeinschaft das Mysterium des Todes und der Auferstehung des Krlösers

vergegenwärtıgen un den Neophyten VOoONn erschaffen. Die
Fejer der Taufe verlangt VO  w der christlichen G(Gemeinde dıie KınfügungIn dıe Person des Neophyten, In das Östermysterium. Die ekklesiale und

anthropologische Dimension herrscht 1eTr also VO  H In der Person des
Getauften, der VO (+eist wıedergeschaffen ist ach dem ıld des Oten und
verherrlichten Chrıistus, vermehrt sıch dıe Kirche, wırd SIE ın iıhrer Kıgen-schaft g s Gemeinschaft der Auferstandenen verJüngt. Dieselbe Zielsetzungherrscht be1 der Konsekration des »Myron« VOT: das be]l der Chriısmation

27 Siman, a.a.0 231
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verwendet WITrd, dıe das Ostermysterium 1ın se1lner pfingstlichen Diımension
reaktualisiert. Sıe entspricht der soz]alen Bedingung und dem Erwachsenen-
Se1N des Neophyten innerhalb des Neuen Bundes Auferstanden durch dıe
Taufe, empfängt »cdas Sıegel des wahren (Haubens« als Kennzeıchen der
Zugehörigkeıit diesem Bund, alg Krfordernis und Kraft, der
Sendung teılzunehmen, dıe der Kırche Pfingsttag übertragen wurde.

Wır haben dasselbe Krklärungsprinzip un! dıeselbe Finalhtät be] der
Kucharıstie. Das ist normal, enn A1e wırd immer wıeder 1ın Parallele gesetzt

den beıden obengenannten Mysterıen ; W1e diese realısıert 1E ın der
(+emelnschaft der (+etauften ıhre österliche Wiırklichkeit. Wır befinden uns

daher atuch 1eTr VOTLT einer VO (+e1ist dynamısıerten un konsekrtierten Mate-
r1e Ks ist SChWer, S1ıe sıch, losgelöst VO Insgesamt der eucharıstischen
FWeıer, dıe eın (+anzes bıldet, betrachten, un VDOT allem VDON der Kommunızon
der GANZEN Gemernde, Wn der drie anthronologıische UN ekklesıale Zuelsetzung
Arzeses hturgıschen Ahktes ıhren Ort hat Alleın die Kommunıon gestatter, den
(+rund und dıe Wıiırklichkeit des Eiıinwirkens des (+eistes sowohl auf dıe
Opfergaben a ls auch aut dıe (+emelmnde ( Versammlung‘ sehen. Aufer-
standen durch dıe Taufe, bezeichnet mıt dem »Sıegel des Bundes« alg Kenn-
zeichen der Zugehörigkeit ZUT SozZz]alen« Wiıirkhehkeit der (+emelschaft
der Auferstandenen, bedarf der Neophyt eıner entsprechenden Nahrung
gemäß se1INeT Kxıstenz, A US der Kraft bezijeht un! dıe ıhn verJüngt
1ın de1NeT Aufgabe alg Zeuge der Auferstehung.

»(Der Priester) begräbt die Menschen«, sSagt Narsaıl, »IM Schoße der W asser WIe In einem
Grab, belebt; und äßt Leben zurückkehren die Toten der Missetat. Durch cdie
Kraft des Schöpfers begräbt die Toten und belebt die oten ; und wı1ıe AaAus einem Bauch
gebiert cdie Menschen auf geistliche Weıse. Kr aßt, wachsen e geistlichen Kinder durch
die Kraft des Geistes ; und wWenn S1e gTroß werden, reicht ihnen die Nahrung der Vollkom-
menheiıt. Kr sättigt Menschen AaAus Fleisch mıiıt der Nahrung des Geistes ; einNner solchen (get8:
lıchen) ({eburt, eIne solche Nahrung Kr bereitet SLETtS eın lebendes pfier VOL jenen, die N,
ıchtet un! äßt trinken ıeedes Lebens für e1b un Seele Kr stellt auf und SELZ VOT

iıhre Augen den 1SC des Lebens, und durch das rot und den Wein stellt dar das Myste-
T1UumM des 'Todes un des Lebens.«28

»Die vergänglıche Nahrung«, dıe fleischliche Nahrung annn nıcht »den
und geistlıchen Menschen« Leben erhalten. » Der (+elst ist C  9

der en schaift, das Fleisch NutDZ nıchts« (Jo Ö, 63) Daher annn 1UT

dıe VO  — jedem sterhblıchen Klement gereinıgte Nahrung, dıe eıne Knergie
erlangt hat, dıe das ecue österhliche Leben überträgt, dıe Spelse der (+emein-
schaft der Auferstandenen SEeIN. (+enau das ıst C  9 W as die gesamte eucharı-

Narsaı Doctorıs SyYrı Homilıae el CVarmına, ed. Mingana, Mossul 1905, I1 148f.
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stische Feıjer ordert un!: verbiındet. Hıerın hegt auch der Innn un! der
(GGrund für das Kommen des Geistes, der auf den UOpfergaben un auf den
Gläubigen ruht Wıe be]l den beıden vorausgehenden Mysterıen kommt C

In der Versammlung der Auferstandenen dıe Auferstehung reaktua-
lsıeren. Das ist dıe der eucharıstischen Kpıklese eigentümlıche Rolle, dıe
VO  - den ältesten syrıschen Autoren bezeugt WITd, dıe iıch versuche, 1eTr
darzustellen und deuten.

a) Die Auferstehung Christi

Der Heılıge (ze1lst schaltet sıch be]l der Kpıklese e1IN, sowohl ber
den Opfergaben q s auch ber der (+emeılnschaft der d1e Eucharistie Mit-
felernden handeln. Seine wıiırksame Tätigkeıit übt gleichzeıtig un: auf
gleiche Weıise ber dıesen beıden Dimensionen AU:  N Trotz der Eınheılt und
Identität dıeser Wırksamkeıt möchte ich AaAUuSsS Gründen der Klarheıt he] der
Ausübung selner Tätigkeıit ber den Opfergaben beginnen.

Die Eucharıstie ist eiIn Gedächtnis : » I'ut 1e8s meınem Gedächtnis«,
sagte Christus. Und der hl Paulus fügte hınzu »Sooft ıhr diıeses rot esse
un den Kelch trınket, verkündet ıhr den Tod des Herrns, bıs wıeder-
kommt« (1 Kor L1, 26) Die Syrer gedenken nıcht ur des Todes des Herrn,
sondern auch selner Verherrlichung, W1e iıhre Anaphoren und iıhre Väter
bezeugen. Die Anaphora des hl Jakobus Sag% daher 1ın der Anamnese :
» I'ut 1es meınem (+edächtnis. Sooft iıhr dieses Trot EsSsEe und dıe Mischung
dieses Kelches trınken werdet, verkündet ıhr meınen TLod un: UG ihr meılne
Auferstehung kund, hıs ich komme«??®. Unter dieser Dımensıion elNer doppel-
ten Kommemoratıon vollzıeht siıch dıe eucharıstische Feıler ; 1er haben
WIT mıt ZWel Zeıten tun dem Tod des Herrn un se1INeTr Verherrlichung.
Der Tod wıird reaktualisiert und se]ner wırd gedacht 1mM ersten lıturgıschen
Jeıl, der mıt der Prozession mıt den Opfergaben begınnt und hıs ZUT Kpıklese
reicht. Das ist der Grund, dıe syrısche Überlieferung ın den Upfer-
gaben ach dem Kınsetzungsbericht dıe (+estalt (SYT UuIso. griech. typOS)
des getoteten un! begrabenen Leıbes und Blutes OChrist1 auf dem Altare
sieht Letzterer stellt, das rah dar Das Velum ist der Stein, der ber das

Rahmani!, Missale Juxta Rıtum HKecelesıae Amostolicae Antıochenae Syrorum,
Charfet 1922, Bezüglıch der äter, vgl T’heodore d e Mopsueste, Les Homeles 'ate-
chetıques, ed ONNEAaU (Studi Testi 145), Vatiıkan 1949, 497 503 507 509 Narsar Doctoris
Syrı OTD 279 ; vgl uch Khourı-Sarkis,; Les ySaıints Mysteres«, 1ın L’Orient Syrien

307-318
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AÜt das Flehen des Zelebranten hın kommt derTab gerollt wurde
lebenspendende Geist, auf den Opfergaben ruhen, dıie den 1Ns Tah
gelegten Christus darstellen, und 1eTr bewirkt eıne Neuschöpfung äahnlich
Jener, dıe Ostermorgen ber dem Le1b des Herrn gewırkt hat Salbung
mıt Unsterbhlichkeıit und Verherrhlichung. Die Opfergaben werden uelle
des Lebens und der Glorıe, S1e erhalten ıe Fähigkeıt, dıe Gemeıinschaft,
e ıhnen durch dıe Kommunıion Anteiıl hat, beleben und vergoött-
licechen

Diese Auffassung VON der Kffizıenz des Geistes, der ın der Kpıklese sıch
einschaltet, dıe Auferstehung vergegenwärtıigen, fıinden WIT bereıts
1ın einem Hymnus der M etten der Bıschöfe, der Kphrem V  s Nısıbıs ZUSGC-
schrıeben wırd

» Die Wüuürde der Priester ist; er alg cdie der Engel, hıe N1ıC9 dort einzutreten,
wohin das Wort des Priesters eintritt. Dieses führt sıch e1n, äaßt sıch nıeder e1m Vater
und VOL dem Sohn un ruft den Gerst, dafß herabsterige, ruhen und vergegenwärtıgen
die Auferstehung auf dem würdıgen Altar des Heiligtums.«31
Ks handelt sıch eıine eucharıstische Kpıklese. Die folgenden Strophen

bestätigen Was a 180 VO (xe1st erbeten WIrd, ist nıchts anderes als dıe
Vergegenwärtigung oder Reaktualisıerung der Auferstehung des Herrn
auf dem Altar, dıe Übertragung des Lebens und der (}orie den 1nNns
Trab gelegten Leıib des Herrn, damıt W1e dıe Kpıklese der Anaphora
des hl Jakobus ausdrückt »der lebenspendende Leıb, der heilbringende
Leıb, der himmlısche Le1ib« sel, der eW1geES Leben denen 91bt, dıe ıhn EMP-
fangen. heodoros VOIL Mopsuestıa ( 428) und Narsaı (T 906) erklären dıese
Sıcht sehr gu In seinem Kommentar der Anaphora, beginnt heodoros
se1ne Krklärung der Kpıklese

»(Aber ist. notwendig, daß 1un Herr Christus VO den oten auferstehe kraft
dieser Handlungen und daß seine (Inade über uns alle ausbreite) ; dies kann nıcht anders

geschehen als Urc. das Kommen der (Gnade des Heiligen (zeistes uUurc diese hat Or ıhn eingt
auferweckt, w1e der selige Paulus gelehrt haft;145  Die pneumatische Dimension der Eucharistie  .30 Auf das Flehen des Zelebranten hin kommt der  Grab gerollt wurde  lebenspendende Geist, um auf den Opfergaben zu ruhen, die den ins Grab  gelegten Christus darstellen, und hier bewirkt er eine Neuschöpfung ähnlich  jener, die er am Ostermorgen über dem Leib des Herrn gewirkt hat : Salbung  mit Unsterblichkeit und Verherrlichung. Die Opfergaben werden Quelle  des Lebens und der Glorie, sie erhalten die Fähigkeit, die Gemeinschaft,  die an ihnen durch die Kommunion Anteil hat, zu beleben und zu vergött-  lichen.  Diese Auffassung von der Effizienz des Geistes, der in der Epiklese sich  einschaltet, um die Auferstehung zu vergegenwärtigen, finden wir bereits  in einem Hymnus der Metten der Bischöfe, der Ephrem von Nisibis zuge-  schrieben wird :  »Die Würde der Priester ist höher als die der Engel, die es nicht wagen, dort einzutreten,  wohin das Wort des Priesters eintritt. Dieses führt sich ein, läßt sich nieder beim Vater  und vor dem Sohn und ruft den Geist, daß er herabsteige, um zu ruhen und zu vergegenwärtigen  die Auferstehung auf dem würdigen Altar des Heiligtums.«@*  Es handelt sich um eine eucharistische Epiklese. Die folgenden Strophen  bestätigen es. Was also vom Geist erbeten wird, ist nichts anderes als die  Vergegenwärtigung oder Reaktualisierung der Auferstehung des Herrn  auf dem Altar, d.h. die Übertragung des Lebens und der Glorie an den ins  Grab gelegten Leib des Herrn, damit er — wie es die Epiklese der Anaphora  des hl. Jakobus ausdrückt — »der lebenspendende Leib, der heilbringende  Leib, der himmlische Leib« sei, der ewiges Leben denen gibt, die ihn emp-  fangen. Theodoros von Mopsuestia (} 428) und Narsai (} 506) erklären diese  Sicht sehr gut??., In seinem Kommentar der Anaphora, beginnt Theodoros  seine Erklärung der Epiklese so :  »(Aber es ist notwendig, daß nun unser Herr Christus von den Toten auferstehe kraft  dieser Handlungen und daß er seine Gnade über uns alle ausbreite) ; dies kann nicht anders  geschehen als durch das Kommen der Gnade des Heiligen Geistes. Durch diese hat er ihn ein_st  auferweckt, wie der selige Paulus gelehrt hat ...  Darum ist es sehr wohl notwendig, daß der Hohepriester, gemäß dem Gesetz (nomos) des  Priestertums, Bitten und Flehen an Gott richtet, damit stattfinde das Kommen des Heiligen  Geistes und daß die Gnade von da (oben) komme auf das dargebrachte Brot und den Wein,  damit man sehe, daß es wahrhaft der Leib und das Blut unseres Herrn, das Gedächtnis  (Memorial) der Unsterblichkeit ist. Denn der Leib unseres Herrn, des Christus, der unserer  30 Vgl. Siman, a.a.0. 233 und Fußnote 38 ; siehe auch Narsai Doctoris Syri I 273.  31 Siman, a.a.0. 234.  32 Narsai Doctoris Syri (Hom. 17) I 288-290; (Hom. 21) I 350-351. 353 ; Th6odore de Mop-  sueste, Les Homedlies (Hom. 15, 10-12) 475-481, (Hom. 16) 551-553.Darum ist sehr ohl notwendig, daß der Hohepriester, gemäß dem Gesetz NOMOS) des
Priestertums, Bıtten und Flehen ott ıchtet, damıt stattfiınde das Kommen des Heiligen
(G(Geistes und daß cie (Inade VO  — da oben) komme auf das dargebrachte rot und den Weın,
damıt 119a  - sehe, dalß wahrhaft der e1b und das Iut UuNSeTES Herrn, das (Gedächtniıs
(MemorI1al) der Unsterblichkeıit ist. Denn der e1ib Herrn, des Christus, der uUuNsSeTer

Vgl Siman a.a.0 233 un! KFußnote 38 sıiehe uch Narsar Dorctorıs SyYrı 273

Sıman, a.a.0 234
Narsarı Doctorıs Syrı (Hom 17) 288-290; (Hom 21) 350-351 333; 'Theodore de Mop-

sueste, Les Homiedlıes (Hom 1 9 E 475-481, (Hom 16) 551-553
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Natur angehört, Wäal zunächst aufgrund der atur sterblich, ber durch die Auferstehung
ging über ın ıne unsterbliche und unveränderliche Natur. Wenn Iso der Hohepriester
sagt, daß dieses Trot un! dieser Wein) der e1b und das Iut Christi sind, tut deutlich
kund, daß S1e dies durch das Kommen des Heiligen Geistes geworden sınd ; durch ih: wurden
QIEe unsterblich, denn uch der e1b Herrn hat sıch, als gesalbt Wal® und den (+eist
empfing, klar erwlıesen. Auf dieselhbe Weise handelt sich uch heute noch, Wenn der
Heilige Geist ommt, ıne Art Salbung durch die hinzugekommene Gnade, Cie denken
WITr das dargebrachte Tot, und der Weıin empfangen haben Und VonNn da. glauben WIT
S1e als den e1b und das JIut Christi, unsterblich, unverweslich, unvergänglich und NVer-
anderlich VO atur, W16e dies durch cdıe Auferstehung mıiıt dem e1b unNnserTes Herrn geschehen
ist« (Hom AVL; 11-12

Narsaı ist och deutlicher als Se1Nn Lehrer T’heodoros, VO  a dem abhängig
ist, VOT allem In seinem lıturgıschen Werk Kr wıdmet diıeser Frage langeÜberlegungen. Wır geben ]er eınen kleinen Auszug AaUS se1lner 17 Homilie
ber die I'nterpretation der Mysterıven

» Der Priester Sag% : ‘Siehe, WIT tellen dar und gedenken des Leidens, des Todes und der
Auferstehung UNsSseTrTeSs Herrn Jesus’. Der Priester sSagt dies mıt Irauer und Flehen. Er richtet
sich wlıeder auf und streckt seine Hände ach ben A UuS, ach ben erheht; der Priester
vertrauensvoll seinen Blıck und ruft den Geist al daß komme, die Mysterien, ıe dar-
bringt, vollenden. Kr bittet den Geist, kommen und über dıe Opfergabe fliegen
und iıhr die Kraft, und die göttliche Wirksamkeit Dı übertragen. Der (teist kommt auf das
Flehen des Priesters hıin uch eiIN Sünder ist herah und vollendet; durch seine
Vermittlung cdıe Mysterien, die geheiligt hatı Nicht die Reinheit; des Priesters vollendet;
die anbetungswürdigen Mysterien, sondern der Heıliıge (teist durch Sse1ın Kommen. Der
(teist eıilt nıcht WEgECN der Würde des Priesters herbel, sondern n der auf den Altar
gestellten Mysterien. Sobald das Tot und der Weıin uf den Altar gesetzt sind, stellen 1E
das Mysterium des Todes und der Auferstehung des Sohnes dar. So steigt Iso der Geist,
der (den Sohn) VO  _ den Toten auterweckt hat, jetzt herahbh und vollendet; dıie Mysterien der
Auferstehung selInNes (des Sohnes) Leibes  «

Für heodoros und Narsaı ist somıt dıe Kpiklese der lıturgische Moment,
der der Auferstehung gedenkt und S1Ee reaktualhsiert. Der (+eist schaltet
sıch 1eTr e1N, 1n den Upfergaben, dıe den O0ten Christus darstellen,
eıne radıkale Transfiguration bewırken, indem 1ın ıhnen den Tod
und dıe Verweslichkeit vernıichtet Diese Iransfiguration entspricht der
VO  w Ostern. Sıie ist Salbung mıt Unsterblichkeit und (Hlorie. Auf diese Weılse
kehrt auf elıne geheimni1svolle Weıse Jesus, der Auferstandene un!' der Herr,
durch dıe Kraft des (+eistes W1e UÜstermorgen zurück, selnen Brüdern

begegnen. EKr kehrt Zzurück, 1mMm Heute des eucharıistischen Mahles
wıeder selbst werden, Tischgenosse ıhrer Tafel, mıt ıhnen un
für S1e das (Aedächtnis SEINES Pascha fejlern. Kr bıetet sich ıhnen In der
SpeIse des Mahls ıhrer Agape selbst dar (1 Kor 11,17-34), die eichtümer
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SEeINES Pascha : seınen yausgelieferten Leıb« und seın »Vergossenes Blut«,
aber wıedergeschaffen durch den (ze18t und unsterblich un vergöttlchend
(dıvınısatorısch) geworden. So fıindet; das Krlösungswerk des Auferstandenen
se1ıne Vollendung un se1INe Konkretisierung 1n der zeıtlıchen Dauer eıner
Menschheıt, dıe siıch unter dem Antrıeh des (+elstes bemüht, sıch dıe FKreıheıt
schenkende Auferstehung anzueıgnen. Das ist der INn der Intervention
des (+e1stes 171 der Kpıklese.

D) Dıe Auferstehung der Gläubigen
Der (+e1ist wırd ebenfalls angerufen, auf dıe Tischgenossen wirken,

dıe ın der eucharıstischen Liebe vereınt sınd. EKr verwirklıcht ın ıhnen das-
selhbe österlıche Werk W1e 1ın den UOpfergaben. Sicher sınd diıese Tischgenossen
schon durch dıe Taufe eue Wesen, mıt Christus Auferstandene. Sıe sınd
eue Kreaturen, befreıt VO Gesetz, unter der Anleıtung des (+Ee1stes
wandeln, der SIE Kındern (+ottes und ({Ahıedern e]lnNes einzı1gen Leıbes
macht, dessen aup Christus ist. ber diese österhiche Wırklichkeit ıst In
ıhnen 1UFL keimhaft vorhanden. und ıst, notwendiıg, S1Ee entwıckeln un!

entfalten. Damıiıt S1e dieses Zaiel gelangen, mussen S1E den »alten
Menschen« kämpfen, der selner Spaltungen, SEINES Hasses, SEe1INeT
Eıifersucht uUuSW. (z+efahr läuft, diesen Keım des Lebens ersticken
und dıe Eıinheıit der (+lieder mıt ıhrem aup zerbrechen. Daher ıst
eiıne Kraft notwendıg, dıe S1e rein1gt und ın ıhnen den Tod zerstOrt, damıt
831e würdıg selen, dıe Nahrung empfangen, dıe ın ıhnen dıe Auferstehung
ausbreıtet. Diese Schau, dıe INan ın den meısten syriıschen Anaphoren
antrılit, erklärt heodoros

»A ber der Hohepriester bıttet auch, daß über alle Versammelten kommen mOöge die (inade
des Heıilıgen Geistes, damıt s1e, W1e S1e bel der ecuen Geburt vollkommen gemacht wurden
In einem einzigen Leıib, jetz WwW1e In einem einzı1gen e1b durch e Teilhabe e1b unNnseres

Herrn bestärkt werden und daß 1E In Eintracht, Friede und Anwendung des -UTes dahın
gelangen, 1Ur einen bilden : damıiıt WIT alle, ıe WIT ott mıt reinem Herzen schauen,
dies nıicht (unserer Strafe erfahren, WIT den Heiligen (eist empfangen In der Spaltung
uNseTrTer Sicht Un geneigt Streitereien, Disputen, Neid, Eifersucht, 1ın Mißachtung der
guten Sitten ; vielmehr mögen WIT uUunNnsSs würdig erwelsen, (ihn) empfangen, denn ın Kın
tracht, Friede, Anwendung des (Auten und mıiıt reinem Herzen schaut das Auge uUuNSeIer

eele auf ott. Und wollen WIT unNns 1ın der Teilhabe den heiligen Mysterıen vereinigen,
und durch diese (Gemeiminschaft werden WIT verbunden Se1In miıt Christus, SeTeIN Herrn,
unNnserTem aupt, dessen glauben WIT e1b WIT sind un durch den WIr (;emeinschafft,;

der göttlichen Natur erlangen« (a.a.0. 509)
Der (G(Geist kommt, ın der Versammlung eınNe Reimigung bewiırken,

ındem S1e ıhres »alten Menschen« und se1NeTr fleischlıchen Verhaltens-
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welsen entkleıidet Er Zzerstort ın ıhr dıe Kräfte des Todes, die die Spaltungen,
den Haß USW. hervorbringen und schenkt ihr dıe Jugend un das Leben,
dıie AaAUuSs dem Grabe hervorsprießen. Kr belebht s1e, W1e Jjener Hymnus während
des eucharıstischen Mahlempfangs ze1gt, der Kphrem VO  a} Nısıbıs ZUSC-
schrıehben wırd

))( Die Priester) haben sıch ZU. Hımmel gewandt, und S1e lheßen herabkommen den Geist.
Der Priester hat; diesen angerufen, und ©i: ist. gekommen. Kr sah den Altar un! erfreute sich.
EKr 1eß sıch autf den Mysterien nleder, heiligte S1e und belebte die Sterblichen. Die ächter
stellten sich aufrecht VOT den heılıgen Altar.«33

C) Die Kommunilon, Kundmachung des Auferstandenen
für dıe Gläubigen
Diese Belebung durch den (+eist, hat das Zıel, den JTıschgenossen Chrıistus

gegenwärtig machen, der auf S1e zugeht, S1e würdıg machen, daß SIE
ıhm begegnen, ıhn In der Kommunıion jempfangen und umfangen«. In der
Tat, In der Kommunion offenbart sıch der Herr den »Kındern der Kırche«,
WIe sıch Üstermorgen den Zwölfen offenbarte, ıhnen se1ın befrejendes
Heıl, seınen Frıeden und seıne Unsterbhlichkeit übertragen. Diıieses deut-
lıche Bewußtwerden der Gegenwart des Auferstandenen unter selinen
Brüdern wırd VON Narsaı 1n Se1INeT Homulie ber dre Interpretatıon der
Mysteruven besonders stark hervorgehoben. ach dem Kommentar des
Vaterunser Sagt

sln d1esem Augenblick sag%t der Priester : ° Friede uch‘’ und erinnert U: cdie Aufer-
stehung unseres Herrn VON den oten. ' Friede euch’, sagte Herr den Zwölfen, als
sıch ihnen kundtat; un ihnen seline Auferstehung verkündete ' Friede euch‘’, sagte
Herr seıinen Freunden, denn siehe, ich bin auferstanden, Uun:! ich erweckte das I} (Men-
schen-) Geschlecht148  Siman  weisen entkleidet. Er zerstört in ihr die Kräfte des Todes, die die Spaltungen,  den Haß usw. hervorbringen und schenkt ihr die Jugend und das Leben,  die aus dem Grabe hervorsprießen. Er belebt sie, wie jener Hymnus während  des eucharistischen Mahlempfangs zeigt, der Ephrem von Nisibis zuge-  schrieben wird :  »(Die Priester) haben sich zum Himmel gewandt, und sie ließen herabkommen den Geist.  Der Priester hat diesen angerufen, und er ist gekommen. Er sah den Altar und erfreute sich.  Er ließ sich auf den Mysterien nieder, heiligte sie und belebte die Sterblichen. Die Wächter  stellten sich aufrecht vor den heiligen Altar.«33  c) Die  Kommunion,  Kundmachung des  Auferstandenen  für die Gläubigen  Diese Belebung durch den Geist hat das Ziel, den Tischgenossen Christus  gegenwärtig zu machen, der auf sie zugeht, sie würdig zu machen, daß sie  ihm begegnen, ihn in der Kommunion »empfangen und umfangen«. In der  Tat, in der Kommunion offenbart sich der Herr den »Kindern der Kirche«,  wie er sich am Ostermorgen den Zwölfen offenbarte, um ihnen sein befreiendes  Heil, seinen Frieden und seine Unsterblichkeit zu übertragen. Dieses deut-  liche Bewußtwerden der Gegenwart des Auferstandenen unter seinen  Brüdern wird von Narsai in seiner 77. Homilie über die Interpretation der  Mysterien besonders stark hervorgehoben. Nach dem Kommentar des  Vaterunser sagt er :  »In diesem Augenblick sagt der Priester : ‘Friede euch’ und erinnert uns an die Aufer-  stehung unseres Herrn von den Toten. ‘Friede euch’, sagte unser Herr den Zwölfen, als er  sich ihnen kundtat und ihnen seine Auferstehung verkündete. ‘Friede euch’, sagte unser  Herr seinen Freunden, denn siehe, ich bin auferstanden, und ich erweckte das ganze (Men-  schen-) Geschlecht ... ‘“Friede euch’ sagte er seinen Vertrauten und Brüdern, denn siehe,  ich steige empor und bereite einen Platz für euch alle... Diesen Frieden gibt der Priester  den Kindern der Kirche und bestärkt sie in der Liebe, in der Hoffnung und im Glauben.  Und da sich die Söhne der Kirche vorbereiten, um die Mysterien zu empfangen, ruft der  Priester aus : ‘Die heiligen Dinge geziemen den Heiligen’. Die heiligen Dinge gehören nach  der übereinstimmenden Auffassung der Väter den Heiligen, die geheiligt sind vom Geiste  der Annahme an Kindesstatt... (Gelegt) auf die Patene und in den Kelch, gehen die heiligen  Dinge (aus dem Heiligtum) heraus mit Glanz und Majestät, begleitet von Priestern und einer  großen Prozession von Diakonen... Alle Kinder der Kirche, das gesamte Volk, freue sich,  da sie den Leib aus dem Heiligtum heraustreten sehen. Wie die Apostel sich nach der Aufer-  stehung an unserem Herrn erfreut haben, so bemächtigt sich die Freude aller Gläubigen,  wenn sie ihn sehen ...« (a.a.0. 293f.).  OE  33 Vgl. Siman, a.a.0. 239.‘ Friede euch‘’ sagte seinen Vertrauten und Brüdern, denn siehe,
iıch steige P un bereite einen Platz für uch alle Diesen Frieden g1bt der Priester
den Kındern der Aıirche und bestärkt S1e In der Liebe, In der Hoffnung und 1mM Glauben.
Und da sıch che Söhne der ırche vorbereiten, u  S dıe Mysterien empfangen, ruft der
Priester AUuS ° Die heiligen ınge geziemen den Heıligen’. Die heiligen Dinge gehören nach
der übereinstimmenden Auffassung der Väter den Heiligen, die geheiligt sınd VO (Geiste
der Annahme Kındesstatt (Gelegt) auf cdıe Patene und ıIn den Kelch, gehen dıe heiligen
Dinge (aus dem Heıiligtum) heraus mıiıt (Gjlanz und Majestät, begleitet VO  - Priestern un!' einer
großen Prozession VO.  b Diıakonen.. Ille Kınder der ırche, das gesamte Volk, freue sich,
da S1e den e1b ‚uUs dem Heiligtum heraustreten sehen. Wie die Apostel sıch nach der Aufer-
stehung uUunNnsSeTeImM Herrn rireut haben, bemächtigt sıch die Freude aller Gläubigen,
WEn S1Ee ıhn sehen (a.a.0

Vgl Siman, a.a.0 239
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Das ist d1e österlhiche Krfahrung der Apostel, dıe ın der eucharıstischen
(+emeinde VO  ; eute ıhre Verlängerung un Krneuerung erfährt. Christus
ist inmıtten der Seinen. Kr %0 sıch ıhnen kund Er kehrt ın selner »pneu-
matıs]ıerten« Menschheıt ZUrück, S1e treffen, S1e erlösen, 171e
befrej]en un ıhnen den (+eist des Lebens übertragen. Dann Zerstreuen
sich Furcht und Ängstlichkeit. Die Entfremdung un dıe Niederlage haben
keinen Platz mehr. Kıne unwıderstehliche Kraft voller KFreude, Freıheıt,
Jugend un!‘ Leben bricht hervor 1ın eiINeTr Stimmung überschäumender
Freude, dıe nıchts anderes Wıll, alg dıe gute Nachricht VOL der Auferstehung
hinauszurufen. Schon VOT Narsaı hat Kphrem dıese Feststimmung und dieses
Mıheu intensıyen Lebens beschrıeben, das se1ne Kreude un!' seıne Hoffnung
herausruft, selbst ınmıtten VoL Unverständnıs und Nıederlage

» Wenn allen Festen Chriısti) cdie Gläubigen den e1b des Sohnes nehmen, verkündigen
I1e einander die gute Nachricht, daß das Angeld des Lebens gegeben wird WwW1e In jener Stunde,
da. der Engel Marla sagte “Christus ist auferstanden)‘. Siehe, uch jetzt werden das Leben
und e Auferstehung jenem übergeben, der T1ISTUS empfängt.«$3*+

Wıe Ustermorgen werden a ISO auch heute yclas Leben und dıe
Auferstehung Jenem übergeben, der OChrıistus empfängt«. Darın hegt dıe
Freude, dıe ber der (+emelnde herrscht. Ins Herz selbst des »alten Men-
schen«, inmıtten der Krfahrung VO  S Unfrömmigkeıt, Versklavung, Tod,
faßt e1in radıkal verschledenes Empfinden un eıne ebensolche Krfahrung
Fuß Bın Leben fheßt Iın den Adern der Menschen aller Klassen und
a ller Kulturen Sıe macht S1e Brüdern, gleich und frel. Sıe vereınt d1e
Jenseıts der Verschıedenheıt ihres Ursprungs 1ın der einzı1gen und unıver-
aglen (+emeılnschaft des ekklesialen Leıbes. Dieses Leben ist, das des Aufer-
standenen. In ıhm hegt dıe Ursache für diese überschäumenden Kreudens-
äußerungen. Hıer hegt auch dıe anthropologische un ekklesiale Fıinalıtät,
dıe jede eucharıstische Feıjer bestimmt Obwohl sterblich, werden WIT
unsterblich und erhalten Anteıl der göttlıchen Natur35 Diese fundamen-
tale Wahrheıt g1ibt dem KEınwıirken des (zxelstes be]l der Kpıklese seınen Inn
un erklärt das Warum seINESs Handelns.

Außer der a be der Unsterblichkeıit überträgt c1e Kommunıion den TISCH-
eıne Mıssıon. Wıe Ostermorgen, sendet der Auferstandene

Ebd. 240f.
Ebd. 4] un! Hußnote
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auch heute seıne Brüder AaUS, daß S1e Wwıe Kphrem VO  a Nısıbıs hervorhebt
diese gute Nachricht herausrufen

»Das Pascha hat; Tage se1nNes Pascha das Mysterium des Opfers begründet und die
Seinen eingeladen un! zusammengerufen ZU Opfer der Versöhnung, damıt 831e siıch mıt ıhm
an der göttlichen Spelse erfreuen, daß S1e AaAuUus dem Mysteriıum des Lebens hne Verwesung
leben, da ß 831e bei den Menschen werden ZU Zeugen der Auferstehung und da ß S1e verkün-
digen die gyute Nachricht VO  - der Versöhnung«$,

Weıl dıe Eucharıstie (+edächtnıs und Reaktualisıerung des österlichen
Mysteriums ist,; verpfhlchtet S1e durch dıe Kommunıion dıe (+emelnschaft
der Tischgenossen auf den egen der Menschen dazı, daß 1E die gute
Nachricht herausrufen und 1m I'un alle Tage sprechen VO  - der befrej]en-
den und erlösenden Tat der uneingeschränkten Luebe, dıe alles tun muß,
damıt das Leben des Geıistes, dıe Auferstehung, S1e ber alle Kräfte des
Todes un der Veräußerung emportrage. Das ist e1in KErfordernıis, VO  S dem
dıe Authentizıtät der KEucharıstije und der (+emeinschaft abhängt, dıe iıhr
teilhat. Die Urkıirche hat dıes aehr ohl begrıffen, dıe ınmıtten der mensch-
lıchen Massen und 1MmM Angesıichte der Verfolgungen nıcht aufgehört hat,
ihre Hoffnung un ıhre FKFreude ber den Dieg des Kürsten des Lebens ber
den Tod herauszurufen. Ks ist 1n der Tar unmöglıch, »bel den Menschen
euge der Auferstehung« se1n, ohne daß na lernt, jeden Jag alg Aufer-
standener leben, ohne eıinen tıiefen (+auben daran, daß das letzte
Wort dem Leben zukommt ; ohne eıne närrısche Hoffnung auf dıe Befreiung
des Menschen, dıe d1e Beschränkungen des Kgoismus, des Hasses, 1I1-

brechen läßt, der Gerechtigkeit und der Versöhnung Platz machen ;
ohne eıne ansteckende FKreude auf den egen des Menschen, der se1Ne
Begeısterung darüber verkündet, daß ott zugehörıg ıst, der ıhn hebt
un: rettet Wır sSind CZWUNSCH festzustellen g1bt eınen (4+auben dıe
Auferstehung Chrıistı als Lebenskraft heute, dıe hbe]l den Chrıisten fehlt Sıe
sind traurıg. Sıe en cht dıe Freude, dıe gute Nachricht VO  S der
Befreiung schenkenden Auferstehung mıt aller Kraft herauszuschreıen !
Vıelleicht ist das der Fall, weıl ıhnen der tıefe 1nnn für den (+e1st abgeht,
eınen schöpferischen Geıst, der alles umformt un Neu macht Vielleicht auch,
weıl INa be1 der KEucharıstie sehr dıe etonung gelegt hat autf den Tod
Chrıstı, se1Nn Opfer und auf dıe Sünde des Menschen ZU Schaden für dıe
Auferstehung, dıe der (ze1I8st auf analoge und begleıtende Art un Weise
sowohl bher den UÜpfergaben a ls auch ber den Tıschgenossen wırkt Ver-

Ebd. 242



Die pneumatische Dimension der Eucharistie 151

nachlässıgt MNa  s dıe pneumatiısche Dimensıon der Eucharıstie, bedeutet
das eın Anhalten auf halbem Wege hbe1 der KErforschung des wahrhaftıgen
Sınnes und der wahrhaftıgen Natur des eucharıstischen Kreign1sses. Das
bedeutet, daß INa  a nıcht durchdringt bıs se1nNer etzten Verlängerung,
ZU (+Hauben dıe Herrschaft Christ] und ıhrer Ausübung 1mM eute der

Heilsgeschichte. Krkennt INa  — dagegen dıe Rolle des (+e1stes ın der KEucharıstie
A erkennt INa 1ın ıhr das Mysterium, 1n dem der Herr der (G(lorıe kommt,

1m (+e1ste ge1INeT Kırche begegnen, iIhr (+uüter des Reiches einzusäen,
iıhr seıne Unsterblichkeıit übertragen un 1E be1 geınen Brüdern, den
Menschen, alg Ferment und Zeuge des selıgen Lebens einzusetzen.



TIhe Kastern Churches in Indıa
Chronicle

by

Madey
AIl the Eastern Churches of Indıa consıder St T ’homas the Apostle

the Founder of the OChrıistian Church 1n theır COUNTTY. According LO tradıtıon,
he worked there between 592 an 4 Whiıch 217e these Churches ? We
ave LO discern

the Churches of the ast OYTLAN Rıte (a) the Syro-Malabar Church In
ecommMuUN]ı1ON ıth the Roman Church, (b) the Syr1an Chaldean Church SCUa-
rated from the former definıtely Iın 1907 by accepting hıerarch from the
Orthodox haldeans (»Nestor1ans«);

the Churches of the West SYTLAN ate (a) the Orthodox Syrıan Church
of the Kast, separated from the Syro-Malabar Church SINCE 1653, 1ın formal
communıonN ıIcCh the SDyrlan Orthodox Jacobite«) Patrıarchate of Antioch :
(b) the Independant Syrian Church of Thozhıur ; (C) the Mar Thoma Church ;
(d) the Syro-Malankara Church ın communıon ıth Rome SINCE 1930 As
the Mar 'T ’homa Church, preserving Syr1an forms externally, has accepted
the Anglıcan Low Church theology an the Independant Syrıan Church
1S ın ıntercommun1ıon ıth her, they do noOt fıgure 1n the followıng chronıele.
The four Churches TE y01Ng LO deseribe here, number about 500.000
faıthful

THE SYRO-MALABAR ÜHURCH

Present sytuatıon Lackıng CGCOININON hierarchical head, thıs Church COMN-

qIsts of severa|l unıts (1) the Metropohltan Provınce of rnakulam ith the
suffragan eparchıes of Trıchur, Palghat, Telhlıcherry, Mananthovady an
Kothamangalam ; (2) the Metropolıtan provınce of Changanacherry ıth
the suffragan SEES of Palaı a‚n Kottayam (the atter’s ]Jurısdicetion 18 personal
for the soc]1al called ‘Sdouthısts’, ‘'Knanaya’, “Thekhumbhagar’).
Suffragans of Latın rıte archdioceses AT the S1X Apostolıc xarchates outsıde
Kerala : C'handa ), Bı]lnor s Jagdalpur (M.P.) Sagar );
Satna ); U71)ain 16  - m1]ıssıon terr1tory 18 step by step gıven
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OVeIL LO SyTO Malabar IN1ISSI1IONAaTIieES by the Jesunts of Gu]Jarath The number
of faıthful above mıllıons

Hierarchy : Changes ] the hıerarchy 5E LO hbe noted 1968 Durıng
hıs SEJOULL Kerala, the then Prefect of the Congregatıon for Kastern
Churches, Maxımıillan de Fürstenberg, conseecrtated the ottayam auxıllary
bıshop, Mar Kurlakose Kunnacherry In early 1969 the Metropolıtan
Secc of KErnakulam Was auxıl1ary bıshop Mar Sebastıan
Mankuzhıkary In the Samnıc yCal the Archbiıshop of Krnakulam Joseph
Parecattıl became Cardınal-priest of the Holy Roman Church When
takıng p OSSCSSION of hıs tiıtular church Marıa »Regına Pacıs« strange
enough thıs Prelate celebrated Latın Pontifical Mass concelebratıon
ıth other SYyTIO Malabar Pr1eSTS After Mar Matthew Kavukatt death
the Metropoltan SC6 of Changanacherry receıived 111e  w pastor the DEISON
of Mar Antony Padıyara the then Latın bıshop of Ootacamund orn

SyTrOo Malabarıan thıs prelate had LO embrace the Latın r1Le hıs youth
when becomıng MISSIONALY outsıde Kerala The bıshop of Trichur Mar

George apatt 1973 resıgned from hıs offıce the SAaIne yCar and WasSs

replaced by Mar Joseph Kundukulam The above mentjioned exarchates of
Chanda Sdagar Satna and U17ain WeTe establıshed the SamnıeXd yCal FTECELVINS
theır prelates wıthout ep1scopal tıtle Januarıus Palathuruthy CMI Clemens
Thottunkal OCMI Ahbraham Mattam John erumattam respectıvely
In 19792 Pope Paul VI consecrated T St Peter’s Basılıca Mar Joseph
Powathıl auxıllary bıshop for Changanacherry In the SAarmne yYCal the LWO
xarchates of Bı]nor (Exarch GratJjianus Mundadan CMI) and Jagdalpur
(Paulinus Jeerakath CMI) WEeIC established In 1973 the eparchy of Telh-

cherry Was divided I’he ne eparchy of Mananthovady receıved 16S fırst
Ppastor Mar Jacob Toomkuzhy In the Same yYCal a 180 the old bıshop of
Palaı Mar Sebastıan Vayalıl (67) receıved auxıllary bıshop the PEISON
of Mar Joseph Pallıkaparampil The whole hierarchy CONsSIStS hence of
Metropolitans bıshops auxıllary bıshops N! Apostolıc exarchs who
ALrC not bıshops

(anonısatıon DPYOCESSCS T’here AaATe LWO 91 present for HKr Kurıjakose as
Chavara ounder of the Congregatıon of the armelıtes of Mary Immacu-
Iate 1871 an for ST phonsa Muttathupadam (F

RBelqgrous lLofe As reli1910USs lıfe flourıshıng Kerala Mal y girls left
theır homeland for Kurope LO enter rel1g10Us CONZTEYATIONS Due LO the dA1f-
ferent CITCUMSTANCES (insufficıent preparatıon, transplantatıon LO avın
rıte soc]Jetles, superfic1al CONSCIECINCE of vocatıon etc IMNa y returned LO secular
lıfe In Kerala, durıng the last ? SOMe congregatıons rece1ved the
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Status of pontifıcal rıght the male Congregatıon of the Vıncentilans an the
female Congregations of the Carmelite an the Adoratıon sısters Z0% ıt; 1n
1967/68. The Clarıst Sısters WeTe unıted iınto ONe unıque Congregatıon ın
1970 when they became pontifical. Other congregatıons WeTe ounded 1ın
the eparchıes of Palaı, Trıchur, an Telliıcherry. The bıshop of Palaı ounded
a lso the Mıssıonary Soclety of St; T’homas the Apostle, socıety of secular
prıests dedicatıng themselves LO MISSIONATY Wwork ; ıt; has taken OVeTr the
Ap xarchate of U7Jaı.

(erıcal T’rammıng The inter-rıtual sSem1INarYy of Alwaye TU  } by Kuropean
Dıiscaleed Carmelites for a, ]] the dioceses of Kerala regardless theır eccles1as-
tıcal appartenance, has remaıned Latın iın spırıt inspıte of SOINe teachıng
priests from the local Orjental Churches. In the meantıme, thıs institution
became Pontifical Faculty. As the SeEMINATY became tOO small, the Nne

dem1Inary under the Syro-Malabar diocesan clergy 91 Vadavathoor, Kottayam-
10, Was inaugurated iın 1962 It has capacıty of 4.50 students Though,
ın theorYy, OPEN for all, ıt; became the SeEMINAaTY for the LWwO Catholıe Churches
of Syr1an tradıtıons. In 1969, Card de Fürstenberg, consecrtated the sem1nary
chapel. One of ıts former professors, HFr Jacob Velhan, inaugurated, together
ıth the Syrian Orthodox, the °Indıan Institute for the Eastern Churches’
whose presıdent became Fr Paul Verghese of WCC fame. Fr Velhan has
a lso tarted S Syrıan Churches Serles’, collection of theologıical books,
to foster the knowledge aN! appreclatıon of the authentiec tradıtiıons of the
Syrıan Churches. T'he St; Thomas Ap Semınary of Vadavathoor WasSs affıl-
1ated LO the Pontifical Orjental Instıtute In 1973

Educatıon In 1972, the schoo| scheme of the Kerala (+0vernment provoke
StrONg, but peaceful resistance DYy the Cathohes. It Was planned take-over

of the Ssecondary schools an colleges D by the Churceh. Many bıshops,
1: Syro-Malabar Mar Joseph Kundukulam of Trıchur an Syro-Malankara
Mar Athanası]ıos of Tiruvalla lead the demonstrations ın the treets of theır
residences.

Pastoral and. Laturgucal questiOoNs : In 1969, Semıinar held RF Bangalore
for a 11 the Catholhes of Indıa, has shown that the prevaılıng thınkıng Was

typıcally Latın IT’he Orjental Indıyıdual Churches WeTeEe consıdered
IMNeTe®e rıtes’. realısatıon of the plans elaborated 2 Bangalore would nNnoOt
hbe profitable for the SULVIVINS of the Eastern Churches (ef. Eastern Churches
Reviıew 1969, 417£. T'he CoNscIENCE of the partıcular indıyıdual Churches

LO ave WON INOTEe oTOUN: 1n the meantıme. In 1975 consultatıon
Was held ,T Vadavathoor sSem1INaTYy ıth large partıcıpatıon of the ‘“Dyrıan’
hilerarchy. ome ca 1t ‘the Synod of Vadavathoor’ ın opposıtıion LO the
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so-called Synod of Dıamper 1599 an ıts disastrous CONSCYUENCES the
Indıan Orjentals AIe sufferiıng from tall OUT days T’he DaPers of thıs consul-
tatıon ATe ın prıint.

T’he hıturgıcal renewal which hopefully started iın 1962 and whiıich WasSs

continuously prepared by of scholars nomınated by the Oriental
Congregatıon, Camne LO sudden en! ın 1968 when hıturgıcal committee
W as establıshed Dy the metropoltan of Ernakulam ıth members lackıng the
NECESSaLY qualifications (er KEastern Churches Revi]ew 1971, 390) an
Strong latınısıng tendency (ef adey, The o-called Liıturgical Reform
of the Syro-Malabar Church, 1n Dhrakonıa |New ork 138-156).

Jubilee of Ecumenucal Immportance The 19th cCeNTLENATY of the martyrdom
of St Thomas the Apostle WasSs celebrated ın al the eparchies, especlally aD

Mylapore-Madras where the Apostle’s tomb 18 venerated. In the Latın
Cathedral, eucharıstie lıturgy celebrated by the Syrian Orthodox
Metropolıtan Phiılıpose Mar Theophılos of Ankamalı, Jomt SETVICE of the
representatıves of the Tamıl Lutheran Church, the Mar IT ’homa Church an
the Church of South Indıa, aN! the followıng day, Syro-Malankara
pontifıcal hıturgy. T’he Syro-Malabar Lıturgy Was celebrated the Island
Grounds, the festal Campus. In connect.on 16n thıs Jubılee, there appeared

ecumeniıcal ex1icon entitled » Che St T'homas Chrıistian Encyclopaedıa
of Indıa«, edıted DYy George Menacherry (2 volumes), an ecumenıcal
Church hıstory yChrıistianıty ın Indıa«, edıted by Perumalıl N!
Hambye.

(Commıissıon for the Codıfication of the Orzental (anon Lauw T’hıs Comm1Ss-
S10n Was instıtuted by Pope Paul VI 10 une 1972 'T'’he metropolıitan
of KErnakulam, Card Parecattıl, Was nomınated ıts presıdent. Among the
consultors there ALlC about eıght priests from both the Syro-Malabar an
Syro-Malankara Churches.

Oonclusıon : In spıte of a 11 hat preceded, ecclesiastıically, the last ten
WEeTE of bıtter experlence for a ]] those Syro-Malabarıans who ave

CoNscIeNCE of theır partıcular Churceh. The StroNg tendency towards latını-
satıon has consequently brought forth loss of the authentic and genume
tradıtıons. It 1S LO be feared that the Syro-Malabar Church mMay lose ıts
ıdentity aN EeVeN ıts entity ıf she contınues her Way PreCc10ous patrımonYy
18 being neglected an gıven If thıs loss 1s not effectıvely repaired, the ITTe-
parable CONSCQUECNCES INay be foreseen. uch wıll depend the Ne  —

bıshops, the clergy educated a% Vadavathoor. an the faıthful whom they
ave to educate, because MOST of them have not Eeven ıdea, of belongıng
LO Orjental Churceh.
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THE SYRIAN ÜCHALDEAN ÜHURCH

Present sıtuatıon n.d hrierarchy : 'T’he ’ Syrian Chaldean faıthful,
mostly Iın the reg10n of TTICHUL, but a 180 ın Ernakulam (Cochın), Madras,
Bangalore, Bombay etfc Al®e dAiıyvyıded iınto two STOUPS . the larger ONne who
follow theır local pastor an asmaller ONe 2,000 who AT e called the Mar
Shımun" °Patrıarchal party T’he present hlıerarch 1S Mar Aprem (George
Mooken) who WasS consecrated bıshop an metropolitan DYy hıs predecessor
Mar Thoma Darmo when the latter eventually became the Patrıarch of hıs
followeres (those of the Chaldean Orthodox who WeTe agalnst hereditary
SUCCESSION of Patrıarchs). Hıs assıstant bıshop 1s Mar Poulose (K Paul),
who a 180 Was consecrtated bıshop 1n 1968 DYy Mar 'Thoma Darmo. T’he Mar
Shımun" has bıshop of theır OW. consecrated few ASO by
the Patrıarch Mar Shıimun (T 19 75)) The bıshop’s ame 1s Mar Timotheus
(C Timothy). The LWO SITOUPDS ave together Dı churches and chapels,
ol prıests aN! 21 deacons, sSemM1NaTY, hıgh schools, elementay
schools. orphanage, printing house (Mar Narsaı Press). T’here 1S amall
monthly ın Knglısh ‘Volce of the as Mar Aprem’s wısh 18 LO rev]ıve
monastıe ıfe 1ın the Church under hıs Jurısdıection. plot of and has een
recently acquıred for thıs en On 10th January 1974, the Kerala Hıgh
Court has decreed the suspens10n of Mar Thoma Darmo pronounced Dy
Mar Shımun invalıd. T’he in]unction 1ssued by the Irichur COUrt
Mar Aprem 1n 19658, prohıbiting hım the uSe of hıs metropolıtan tıtle an
the exercıse of pontıfıcals stil1 contınues. 'T '’hıs 1S Why there WeTe ordınatıons
of clerıcs only ıIn early 1976 after the return of Mar Poulose from America.
At present efforts ATe made by Mar Aprem TestOTE an CoNcord

the LWO STOUDS of the Chaldean Syrıan Churceh. T’he hıerarch
(born 12$tnh une 1940 has submıtted hıs doectoral thesıs the hıstory
of the Chaldean Syrian Church LO Serampore College.

Maor events In 1972, the parısh church of rnakulam celebrated ıts
Sı lver jubilee. Iso the Ne  w church In Madras rece1ıved ıts blessing.

Ecumensical relatıons : Mar Aprem 18 the second Vıce-Presıdent of the
Church Hıstory Assoc]1atıon of Indıa ıts presıdent an fırst vice-presıdent
beıng Rev Prof. Sıngh aN! Rev Prof. Dr Hambye rESPEG-
tıvely. On the soc]1a|l level, there 1s close cooperatıon ıth Mar Phılexı1-
OSe 111 of the Independant Syrıan Church of Thozhıur. Iso the relatıons
ıth the Syro-Malabar bıshop of Trichur Mar Joseph Kundukulam ave
consıderably Improved. The Chaldean Syrian Church whıch broke aWAaY
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from the Syro-Malabar Church and consequentl y from the Catholie unıty
a the beginnıng of thıs CENTULY because of the unsupportable latınısatıons,

LO take SJEeT10US her ecumenıcal vocatıon. It 1S therefore LO be wıshed
that the long struggles her OW. members, ıth INNUMEeTOUS
aM costly PTOCESSES before eivıl COuUuTrts COINEC en

|THE ORTHODOX SYRIAN CHURCH Or — KAST

Present sıtuatıon 'T hıs Church which 1s 9a10 called ‘Dyrıan Orthodox Church
of alankara’ SIımMpLy ‘“Jacobite‘ Church 1S 1n formal ecommMunNı]ıON ıth
the Syrian Orthodox Church of Antıoch whose Patrıarch 1S Moran Mar
Ignatıus Yacoub 11L I belongs LO the pre-Chalcedonıan Orjental Orthodox
Churches. Its present hıerarchıcal head 1S Hıs Holiness Moran Mar Basehus
Augen Catholicos of the ast an Metropolıtan of Malankara. He
auncceeded Mar Basehus I1 ın 1964, an hıs installatıon took place 1ın the

of the Antıochlan Patrıarch who approved the election. 1he Church
has ten dioceses which AT governed DYy bıshops 1ın the rank of Metropolıitan.
One of these d1ioceses 1S personal fOTr the faıthful lıvıng outsıde Kerala,
another 1S for the ‘Southists’ ‘Knanaya’ (cf Syro-Malabar Church).
The number of faıthful 18 estimated LO K mılhons. The pastoral work 1s
assured by 857 prıests ın 1135 churches and chapels

Hierarchy An ımportant event ın the ıfe of the Orthodox Syrian Church
took place when 31st December 1970 the Epıscopal Synod, the Managıng
Committee an the (+eneral Assembly of the Malankara Assoc1atıon (about
3,000 representatıves) elected the Metropolıtan for the faiıthful outsıde Kerala,
Mathews Mar Athanasıos, Catholicos-elect, funetion correspondıng LO
the Latın coad]utor ıth the rıght of SUCCESSION. Thıs prelate 18 OTn 1ın 1907
an WasS consecrated bıshop 1ın 1953

Relvqgrous afe T’here AlC 13 monasterıes and CONVeEeNTS of dıfferent vype
monastıec well actıve. T’he number of monks 18 1LO1: that of Sısters 105
One of the hıeromonks, Navakatesh John Thomas, Princıpal of St; Stephen
College, Pathanapuram (Kerala), has publıshed hıs doectoral thesıs »Die
Syrisch-Orthodox Kırche der Siüdindıschen Thomas-Chrısten. (Jeschichte-
Kirchenverfassung-Lehre« (Würzburg 1967

(erical Travmıng : It 1S assured DYy the Orthodox Theologıical SemInNary
,5 Kottayam whıch 1S afficıhated LO the Universıty of derampore 91 the
Bachelor of Dıyınıty level

Kvents of ecumenıcal ım pOorLANCE : * Was hıstorical event when Hıs

Holıness the Catholicos of the Kast met His Holıiness Pope Paul VI 1ın Bombay



158 Madey

durıng the Eucharıst Congress. In 1965, the Metropolıitan of Quilon, Mathews
Mar Coor1los, Was rece1ved 1ın audıence by the Pope ın Rome. In February
1 067: Card de Fürstenberg a 1s0 vıisıted the Catholics durıng hıs LOUT ın
Kerala. A+% thıs remarTkabhle meetıng WeTe present the Orthodox hıerarchs
Mar Theophılos ot Ankamalı, Mar Ivanıos of Kottayam, Mar Coorilos of
Quilon, Mar Clemiıs of Knanaya, Fr Paul Verghese an the Syro-Malabar
hıerarchs Mar Mathew Kavukatt, then archbishop-Metropolitan of Changan-
cherry an Mar Kurlakose Kunnacherry, auxıllary of Kottayam. There ALleC

Irıendly relatıons between the Syrian Orthodox an the Rumanıan Orthodox
Churches whose Patriarch Justinian paıd vısıt LO the Catholhicos. In hıs
TESENCE, the 1e  — T’heologıcal DdeminNary Was inaugurated Tth January
1969 The Patrıarch paıd short vısıt LO the Syro-Malabar Seminary of
Vadavathoor, LOO An All-Indıa Commıissıion Faıth an Order whose
maın PTOMOTOT WaSs Hr Paul Verghese, Came iınto exıstence ın January
1970 uDON agreemen of the Catholie Bıshops’ Conference, the National
OChrıistian Councıl and the Orthodox Syrlan Church, ıth Bıshop Newbegın
(Anglıcan), FEr Paul Verghese (Syr Orth.) and Msgr Kxtross (Rom. Cath.)

co-chaırmen.
Neuw EeENSLONS ! Between the Syrıan Orthodox Patriıarchate of Antioch

an the Orthodox Syr1an Church of the Kast, the tensıons of old which
had COMe LO en ou ten ADO, WeTITe revıyed when the former
trıed LO interfere ınto the ınter10T ıfe of the Malankara Churceh.
Wıthın thıs Church, there AT agaın LWwO partıes, ONe holdıng LO the
Patrıarch, the other LO the Catholhecos. For SsSOmMe$ there Was Apostolic
Delegate of the Syrian Orthodox Patrıarchate, lastly Metropolıtan Mar
ımotheos Aphrem Aboodi who resıded ,T Mar Jgnatius Daira, Mathoor.
He trıed LO EXETCISE DPOWETIS hlıke Roman Apostolıc Nuneı1o. As he WaSs not
recognısed by the Catholicos, the Indıan (+0vernment wıthdraw hıs permiıt
of residence and sent hım back to Dyr1a. To replace hım by DErSON of hıs
confıdence, the Patrıarch consecrated Kp1scopo the Indıan prıest
Paul under the ame Poulose Mar Athanasıos aN! ıth the tıtle of 'M1SSIONATY
bıshop'. The Patriarch’s pParty proposed LWO I1NOTE priests for conseecrtatıon
by the Patrıarch, namely FEr Thomas (T’homas Mar Dionysı1o0s) an
Fr Gheevarghese (Gheevarghese Mar Gregor10s) who receı1ved the
epıscopal consecratıion a Damascus February 24th, 1974 On March
1768 the Patrıarch’s adherents DaVC the three 111e  < bıshops rousing welcome
announcıng publıcly theır rejection of the Catholicos an theır alleg1ance
LO the Patrıarch. According to informatıions receı1ved from Kerala, the
Knanaya Metropolitan Mar Clemis an the Metropolıitan Mar hıloxiınos ArIe
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holdıng LO the Patrıarch, LOO The Catholicos has sent delegatıon LO the
Patrıarch to talk about the settlilement of thıs unhappy dıspute, but 1n aın
Now there 1S JeT10US splıit schısm sad realıty. 'T'’here ATle 1O  z

hıerarchs ıth the Catholicos( the Sece of Nıranam 1S vacant) an fıye ıth the
Patrıarch whose followers call themselves ‘Jacobites’. Many faıthful get
tired of these continuous quarrels wıthın theır Church an ask for beıng
receıved ınto the Catholiıe Syro-Malankara Chureh. On ”5th March, for
example, amılhes went OVeLr LO thıs Catholıc Church of theır tradıtıon.
Issued from the Catholicos’s party ın 1930, the sympathy of the SYyTO-
alankara Church 18 ıth that TOUD , she favours the independance of
her orıgınal Church from Antıoch an wıshes successful result of the
diseussions ıth the Syrıan Orthodox Patrıarchate.

THE SYRO-MALANKARA ÜHURCH

Present satuatıon T’he hıerarchıcal head of thıs Church most of whose
members WEeTe or1g1nally belongıng LO the Orthodox Syrian Church an
LO the Mar T’homa Church) IS the Metropolıitan of Trıyandrum, Benediect
Mar Gregor10s, discıple of Metropolitan Mar Iyvyanıos who 1S LO be regarded

the ‘Father of the Reunıion Movement’. Hıs only suffragan bıshop 1s that
of Tiruvalla, Zachariıas Mar Athanasıos. The number of faıthful 18 approx1l-
mately 240000

Relvgqgrous lıfe T’he Order of Imıitatıion of Chrıist whose founder, Mar
Ivanıos, has inaugurated the reunıon movement ın 1930 an IN0 which a,1s0
hıs SUCCESSOT, the present Metropolıtan, belongs, 18 flourıshing. It has
become of pontifıcal rıght well the Sısterhood of Imıtatıon of OChrıist.
Monastıec lıfe accordıng LO the (5stercıian WaYy of hıfe, but adapted LO the
Syro-Indıan tradıtıon 18 LO be found T the Kurisumala Ashram (Monastery)
an ıts dependencıles N  — foundatıons. There 1S another female Congrega-
tıon 1ın the Syro-Malankara Church, called “Che Daughters of Mary’ who
11LO  < AT workıng a 1s0O 1ın (G(ermany

(Olerical Lraınıng As the Syro-Malankara Church has sem1naTry of her
O W. her aluıumnı AT C studyıng a Vadavathoor, Alwaye, Poona, Rome etc
The CONSECYUCNCE of thıs ILLE 1S that SOM AIe cComıng back LO theır eparchıes
ıth latınısed mınd. It should be the best solution LO make them study a%
Vadavathoor 91 the Universıty of the Holy Spırıt, Kaslık, Lebanon. The

SEMINAaTY traınıng 9a1 Königstein (Taunus, Germany) dıd not brıng the results

expected from both sıdes.
Orzental renewal The hierarchy of the Syro-Malankara Church LO
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ave for Oriental 'agg]1ornamento’. T’he hıerarchs ave sent
x00d number of ahle prıests abroad LO study subjects pertinent to theıir
eccles1iastical tradıtıon : Dyri1ac patrology, lıturgy, law ete We fınd
thıs trend NO 9180 the Syr1an Orthodox who AaLC, ave shown
above, of the SAamne tradıtıon. Kecently the Syro-Malankara Church has
publıshed e edıtıon of the book contalmıng the text for the eucharıstiec
sacrTıfıce contamıng ıne anaphoras; thıs 1S oTea enrichment (ef. Madey,
Dıe hıturgıischen Bücher der Syro-Malankara-Kirche, ın Ostkırchliche Studten
2 1975 99-97). T’he bıshop of Tiruvalla publıshed Prayecrl book for the
faıthful thus permittıng them LO ohare better In the hıturgıcal Prayer of the
Church (Tıruvalla LO72

Eeumennucal relatıons : oth the hıerarchs AT VL OPCH for ecumenı1cal
work. T’he antıgony whıch xısted between the Syrian Orthodox an the
Syro-Malankara Churches after the atter’s SECCESSION from the former,

LO he lessened LO consıderable degree. When In 1964., the Syr1an
Patrıarch of Antıoch, Moran Mar 1gnatıos Y acoub Ha WaSs In Indıa, he paıd
vısıt a,1s0 LO Mar Gregor10s ın the COM Da Y of the then Catholicos, Moran Mar
Basehos Augen 1 three Syrian Orthodox Metropolitans from the Near Kast,
the Orthodox Syrian Metropolıtan of uilon (Kerala), SOIMINEeE prıests, deacons
an laymen (GE Proche-Orıent chretien 15, 1965, /6-78 Al the hıerarchs
vısıted together the N Cathedral of the Syro-Malankara archbıschop.
On Pentecost 1968., bıshops of dıfferent Churches of Kerala, publıshed

COININONMN declaratıon 1n which q,1] Christjans AlC urged LO cooperate ın
housıng PTOSTAaLLINLE for the DOOT wıthout regard of theıir rel1g10Us soc]lal
appartenance. T’he Churches called 'ep1scopal’, 1.e the Orthodox Syr1an,
the Catholıe, the Mar Thoma Churches an the Church of SsSouth Indıa dec1ıded
LO bu1ld COININOIN hospiıtal for which ON of the Church of South Indıa
bıshops has donated of and An ımportant document Was sıgned by
four bıshops representing the ahove mentijoned four Churches recelVv1INg
members of other Churches. T’hıs document constitutes ecumenıca|l

When Mar Gregor10s celebrated the sılver Jubilee of hıs priestly
ordınatıon 1ın August 1969, the gyuUeESTS, there WT a, 180 S1X bıshops of
non-Cathole Churches fıye of whom remaıned for SOTINe days ın the hospiıtal
atmosphere of the Archbishop’s House.

Inter-Catholıc relatıons It 18 pıtıful fact that the relatıons between the
Latın Church an the KEastern Churches ıIn commMunıoN ıth her, Ale not the
best ONesSs Whıle non-Catholıe Orjental Churches enN]oy full lıberty 78 AaSSUTe

pastora work for theır faıthful utsıde Kerala, thıs 18 not for the Catholhe
Orjentals. T’hıs 1S why there AT not. eVEeN parıshes for Orjentals ın cıtıes
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ıke Bombay, Calcutta, Delhı, Madras etc where INOTEe Orjentals AT hıyvıng
than C the Apostolıc Kxarchates fOr the Ukraimmılans In France, Germany
elsewhere ave whıch AT under bishops of theır OW. Mar Gregor10s has
recently pleaded for facılıtatıng pastoral work for the Orjentals outsıde the
Orijental terrıtorıes PTODEL, but the Latın hıerarchy’s resistance WasSs OO oTea
LO COME through. °‘No doubhle Jurısdıction ın the Same terrıtory l 1s theır

always repeated argument. Is it dısadvantage for Orientals of beıng Catho-
hıe ® 'T’he contacts ıth the National Chrıistian Counecıl of Indıa and the
Syrian Orthodox Church ın order LO form Central Councıl of a || the Chrıistian
Churches 1n Indıa wWerTe successful. Joınt commMmM1sSSION Was recently established
ıth Phılıpose Mar Theophılos, Orthodox Syrian Metropolıtan of Ankamalı,
Msgr. Wıllıam Gomes, Roman Catholıic Bıshop of une an ('haırman of
the Keumenical ommı1ssıon of the Catholıc Bıshops’ (lonference of Indıa,
and Rolston., (}+eneral Ddecretary of the National Chrıistian Councıl
of Indıa, executıve members an HFr Alphonse Padinjarekanjırathinkal
OCMIL, secTetary.

Social actıvitbıes : In both eparchies, there exıst ell developped an
effiCc1ent a0c1a|1 TOSTaMME for housıng the POOTL, helping the sıck, the ar-

red DOOL gıirls LO fınd antable partner, assıstıng the aged prıests, for whom
ome Was bu1lt a1 Pushpagırı (er Der christlıiche ()sten 1964, 83 9,.N

the annual TeV1CW 1ın German| of the Tiruvalla eparchy Reunıon Record).
Other ım pOortant events In 1964, Mrs George Joseph aN! Mr lexander

Nellimoottil WeTe the fırst lay people who receıved the order °Pro Kceclesias
et Pontifice”. Duriıng the KEucharıstie Congress 91 Bombary, Pope Paul VI

preached 1ın the lıturgy celebrated bYy Mar (JTegOT1OS. Thıs remarkable speech
WaS publıshed 1ın TI’Osservatore Romano 4th December 1964 (German
translatıon 1ın ° Der chrıstliche Osten‘ 20, 1965, D3l.) In 1965 the 16  z Cathedral
of Trıiyandrum Was consecrated, ın 1973 the Cathedral of Tiruvalla ; the latter
1S the fırst Church built ın modern tımes ıIn the tradıtıonal Kerala temple
style



Dıiıe Herkunft VO  — Prologen 1ın den Paulusbriefexegesen
des Theodoros bar Kona1l und shodad VO MerTv

VO  -

Lu%tz Brade

Mıt oroßer Wahrscheinlichkeıt annn gegenwärtıig davon aUSSE  ch
werden, daß Markıon das Verhältnıs zwıschen nt! und atl Überlieferung
der aufstrebenden Kırche als Problem aufgab und mıt der Vorstellung
Se1INES Schriftenkanons dıie Väter ge1t der Miıtte des Jahrhunderts
theologischen Stellungnahmen herausforderte?2.

Für se1ıne Schriıftensammlung mıt kanonıschem Anspruch verfaßte
Markıon? Prologe dıe a ls Bestandteile bıblischer Bücher bıs den Arbeıten

de Bruynes® und (Corssens® eınS Sonderdaseın üuhrten. Den

Der Frage nach der Herkunft der Prologe In den Paulusbriefexegesen des 'Theodoros bar
Konal und shodad VO.  —_ Merv wurde 1ın meıner 1M Jahre 1974 AIl der theol Fakultät der Univer-
8158a Göttingen vorgelegten Dissertation nachgegangen. FKür die Veröffentlichung meıner Arbeit
'Untersuchungen ZU Scholienbuch des Theodoros bar Konal. Die Übernahme des Krbes VO.  -

Theodoros VO.  — Mopsuestia 1ın der nestorianıschen Kirche’, GOK 1, 8’ Wiesbaden 1975, wurde
der SCH. el herausgenommen.

Vgl Werner, Die Entstehung des christlichen Dogmas, Auf/l., Tübingen 1941,
U.0. Die Entstehung der christlichen Bibel Beiträge

ZU. hıstorıschen Theologie 3 ’ Tübingen 1968
Vgl VO Harnack, arcılon : Das Kvangelium VO. Temden ott. Kıne Monogra-

phie ZUT (Geschichte der Grundlegung der Katholischen Kirche, verbesserte U, vermehrte
Auflage, Leipzig 1924 ; ZUT Verfasserfrage der Prologe und iıhrer Zuordnung vgl .}

Harnack, aaQÖ,
Zur Gattung der Prologe vgl Krait: Art. Argumentum, In : "ThK

und Art. Prologe, biblische, ın WK 111 1963), 790f ;: VO Soden, Die Schriften
des Neuen Testaments, I’ 1, Berlin 1902 ; Rıchard, Art. Florileges Grecs, ın DSp

(1964), Sp. 475-512
Vgl de Bruyne, Prologues bibliques d’origine marcıoniıte, ıIn ® Ben 1907),

e  er
Vgl Corssen, Zur Überlieferungsgeschichte des Römerbriefes, 1n ZN W (1909),

1-45, 972 Einwände die Herkunftsbestimmung durch de Bruyne U,

Corssen bei Lagrange, Les Prologues pretendus Marcıonites, 1926), 1811714
und Mundle, Die Herkunft der »marcıonıtischen« Prologe den paulinischen Briefen,
In ZNW 1925), 56-77 Zu den Zweifeln Mundles vgl VO Harnack, Der INAaTr-

cionitische rsprung der altesten Vulgata-Prologe den Paulusbriefen, In : ZN W )’
204-218 SOWI1E child, Abendländische Bibelvorreden biıs ZUL Lutherbibel, QFRG 39,

Heidelberg 1970, U1
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genannten Forschern gelang unabhängıg voneınander und fast gleichzeıt1ig
der Nachweıs, w1e dıe nıcht mehr 1mM Orıgmal, Jjedoch ın lateinıscher ber-
setzung erhaltenen Argumenta” ın Schrıften der Alten Kiıirche Aufnahme
fanden, weiıl dıe ın den Beıigaben den paulinıschen Briefen ob alg Teıle
eınes Briefkommentars? gedacht, oder als selbständıges Begleıtwerk ber
den markjionıtischen Kanon verstanden, ist bısher ungeklärt gefundene
antıkırchliche Polemik cht erkannt wurde, andererseıts dıe Aussagen
falsche Apostel un!' iıhre Lehren‘’ allgemeın gefaßt 9 daß dıe Ite
Kirche ın Verkennung ihrer ursprünglıchen Verwendung mıt ıhnen einem
Instrumentarıum kam, mıt dem theologısch kontrovers argumentıert werden
konnte

Wenn der Autor des Muratorischen ragments® cdıe Prologe kannte, ann
nutzte 1E gerade iıhrer Verwertbarkeıt für dıe innerkirchliche
Diskussion eınen Kanon SOWI1e dank ıhrer präzıs gefaßten, rechtgläu-
bıgen Aussagen Häretiker.

Das Motiıv der Rechtfertigung kanonıscher Schrıiften egegne analog
hbe]1 Irenäus!®, WeNnNn dıe Autorität eınes vierteiligen Kvangelıums postulıert
un ıhrer Begründung alg kanonısch OTTtEe findet, mıt denen yclıe
Verfasser und dıe Entstehungszeıt der 1eT KEvangelıen Urz vorgestellt
hatte«11.

ber dıe ursprüngliche Funktion hinausgehend, eınen Kanon begrün-
den un rechtfertigen, wurden dıe markionitischen Prologe WwW1e auch
1m Muratorium1? angedeutet später Juellen elner Einleitungswissen-
schaft erklärt. Mıt ıhren Angaben ber den Brıefautor. den Adressaten, den
Abfassungsort der Schreıben un gelegentlıch ach dem Schreıber SOW1e
Briefüberbringer!? konnten Bedürfnısse befriedigt werden14, dıe ge1t der

Vgl VO Harnack, Marcion, 130*
Die Meinung VO T1a cCks, In Die Marceionitischen Prologe den Paulusbriefen,

ıne Quelle des Muratorischen Fragments, 1ın ZN 25 1926), 160-163, der Verfasser des
Muratoriums habe die Prologe als Bestandteil des marcionitischen Corpus Paulinum verstanden,
varıerte Dahl, Welche Ordnung der Paulusbriefe wird VO. Muratorischen Kanon

vorausgesetzt 49 ıIn ZN 52 1961), 521, dahingehend, dalß der Fragmentist des Muratoriums
die uch für dıe Ite Kıirche akzeptablen Bemerkungen In den Prologen für Cie Argumentatıon
ge1INeEeSs Schriftkanons aufgriff.

Vgl Die Entstehung der christlichen Bibel, aa0 285

Vgl Ten ad: haer. 14 1, 1-18,6 ZU: Herkunft der Prologe
VO Campenhausen, aa0 285

Vgl VO Campenhausen agal) 284.-287
Vgl Corssen, 4a0 4.0-43
Vgl child qa() 56-60 Isidor von Sevilla, der Einleitungen den Schriften

des als Information für den Leser schrieb: vgl VO Harnack, Marcıon, 133 *
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Revıdıerung der Bıbelversıionen ach dem griechıschen Urtext durch Hıero-
entstanden Neben Prologen at] verfaßte Hıeronymus

ebenso ein1ıge Argumenta nt| Schriften. Außer einem allgemeınen Prolog
den Paulınen ehlten zusätzlıche, Jedem Brıef vorausgeschickte AÄTgU-

menta Die Krklärung für dıeses Phänomen nenn Schild : ° Dafür
g1bt aber, Ww1e UunNnsSs scheınt, eıne einfache Krklärung. Schon VOT Hıeronymus
exıstjierten den Paulinen kurze pomtıerte Prologe, dıe ein Bedürfnis

Vorreden einıgermaßen gedeckt haben werden ’15. DiIie Prologe, ursprung-
lıch nıcht Teıle Von Bıbelhandschriften16®, wurden VO  S der Vulgata a bsSoT-
bıert Ihre Übernahme tutzte dıe These, daß dıe markıonıtischen Prologe
nıcht direkt dem markıonıtıschen Kanon der ın selner Form nıcht akzep-
tıert wurde angeschlossen9 sondern Teıle eINes selbständıgen Werkes
bıldeten1

Bel einem Vergleich der markıonıtischen Prologe mıt den Kınleitungen des
shodad VON Merv den Paulusbriefen fällt auf. daß Von Merv auf dıe
ber dıe markıonıtıschen Prologe weıtergegebenen Informatiıonen rekurrıert,
31 e aber 1MmM Blıick aut selne Kınleitungen den Paulusbriefen keinem
einheıtlıichen Muster gestaltet. Angaben A US den markıonıtıischen Prologen
werden ohne erkennhbares Prinzıp eingestreut und machen deutlich, daß
S1e der Krgänzung VO  w Aussagen dıenen, dıe Iın der Hauptmasse VO  a anderer
StelleZworden SInd. So können den Kommentareinleitungen
des VON Merv ZWel Schichten verdeutlicht werden, die elıner Form
VO  5 Kınleitung kompıihert hat Quantıtativ nehmen dıe Kxzerpte Aa UuS den
Kınleitungen des heodoros 4A8} Mopsuestia den kleinen Paulinen den

» Kirst nachdem der amp: 1MmM Abendland beendigt War, weil 1Ur noch wenıge Marecıioniten
dort gab, und a ls das Bedürfnis nach Bibelhandschriften un nach Kinführungen 1n die RBıbel
gewaltig groß wurde, Iso se1ıt wa dem nde des Jahrhunderts, wird INa.  - lateinische Über-
setzungen der Paulusbriefe aufgegriffen haben, 11a  - S1e fand.«

Schild, 4a0 71l
Vgl W3 Harnack, Marcıon, 133* VO  w Harnacks Bemerkung, 129*

»Diese Prologe sınd ınfach Prologe der europäischen lateinischen Bibel Denn S1e stehen In
VO.  - alten Vulgata-Haupthandschriften,« und »daß Itala-Handschriften mıiıt diesen
Prologen nıcht g1bt«, aßt vermuten, daß Cie Prologe ıne Gattung Su1 gener1s darstellten und
als späatere Beigaben In den Bibelhandschriften gedeutet werden mussen.

Vgl Dahl, aal 521. : daß dıe Grundstrukturen der markıonıtischen Prologe
den Paulinen ın der Vulgata, ber uch ın Kommentaren den Paulusbriefen iıhren Platz fanden,
bewies für Pelagius Souter, Pelagius’s KExpositions of thirteen Epistles of St. Paul, (Cam
brıdge 199292 Nach Souter, 'The earliest Latın Commentaries the Kpistles of St Paul,
Oxford 1927, 2 9 erstreckt sıch der markıonitische Einfluß uch auf den Kommentar
den Paulusbriefen VO.  S Viectorinus; vgl uch Anm
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Vorrang e1n, WIe durch dıe Kdıition der ommentare des VOIN Merv
den Paulusbriefen18 verıfizıert worden ist.

Der verbleibende, gerınge Raum ist größtentenus mıt Anleıhen Aa UuS den
markionıtischen Prologen angefüllt!®, w1e dıe folgenden Beispiele zeıgen.

Auf den Text be]l shodad VO  z Merv folgen ıIn elıner Synopse dıe Abschnitte
AaAUuS den markıonıtischen Prologen und den Kınleitungen A US dem Paulus-
briefkommentar des heodoros VO  a Mopsuestia.

ıe Kommentareinleıitung des shodad VO  S Merv
ZU brıef mıt den Vergleichstexten.

shodad VO  - Merv T'heodoros VO  - Mopsuestla markıon. Prologe

HSem®20, X 9 57 1, S51, 18-19 Sweteil I’ 1‚ 8-10 Knox22 169

mi D3 est autem argumentum hulusr&rn e‘ epistolae plurıma iın parte COIN-Ma \a ‚N cordans In illıs YUAC 1n secunda
m< _ Auıa a Corinthlios epistola

SSc videntur.
Knox 169HSem Z 5? 1, 87, Swete I‚ 1’ 5-8

8 9
quı1dam uUuUeTO udaeıs Qu1 sed post discessumXaa e.Y.H(

m 2310072 \A 3O Chriısto crediderant, u dueti 1US temptatı sunt

aemulatione, multam sollieitu- falsıs apostolıs, ut 1ın
< \ 30a VKa O LL dinem expendebant ad hoc ut lJegem et CITCUMCISIO-

ACc\ e€\.).l—7.) Y'“M qsuaderent illıs quı gentibus 116 verterentur.
arczc&:z NT M_ AL erediderant etiam eg1s SETUATEC

mandata.A 2A3

. AA
<

Vgl Dunlop Gibson, T’he (ommentarıes of sho’dad of Merv, Horae Semiticae XN
5) 2’ Cambridge 1916 In der englischen Übersetzung wurden VO  - der Herausgeberin die Passagen
markıert, welche dem Kommentarwerk des VO.  - Mopsuestla entnommen sind. Ziu dem

Vorgehen mMu. ergänzend hinzugefügt werden, daß die Übereinstimmungen weıter reichen, als

In der Übersetzung des syrischen Textes angegeben worden ist.

Wiıe die Paradıgmen ersichtlich machen, che markionitischen Prologe uch VO.  -

Mopsuestla bekannt. VO  - Merv schrieb a) cie Einleitungen des VO. Mopsuestla AUuSs und

Z09 einıgen Stellen die markionıtischen Prologe heran.
Knox KROX J! arcıon an the New Testament, Chıcago 1942
Swete IL Swete, (Hg.), Theodorı Episcopı Mopsuesten1 1n Epistolas Paulı

Commentarıl, Vol U, I 9 Cambridge
CGibson IL Dunlop Gıbson, (Hg); The Commentarıes of sho’dad of Merv, Horae

Semiticae X ‚9 I, 2, Cambridge 1916



166 Brade

shodad VO.  - Merv Theodoros VO  - Mopsuestia markion. Prologe

HSem X 9 5) 1, S8, 3 Swete % 1’ 1918 Knox 169
axX Beatus apostolus Paulus fidem h1 [Galatae] verbumv.\.k(7)

UU ın Christo est euangeliızans verıtatıs prımum a‚b<_\Ä(T) uenıt a gentem (+alatarım apostolo acceperunt.
!(Ä\r<..@;)ü Ya as uenerunt Crg h1ı et ad gentem
v.__u_3.__:mr.\ aAc v.‘\ä:Lß> Galatarum, pluriımum derogan-

LEeS apostolum Paulum166  Brade  Ishodad von Merv  Theodoros von Mopsuestia  markion. Prologe  HSem XI, 5, 1, S. 88, Z. 3-4  Swete I, S. 1, Z. 1-2. 12-13  Knox S. 169  ahr  Beatus apostolus Paulus fidem  hi [Galatae] verbum  hal ar v_\Äcr.v  quae in Christo est euangelizans  veritatis primum ab  Mar N  NN  uenit ad gentem Galatarum  apostolo acceperunt.  NR0 .07 ala  uenerunt ergo hi et ad gentem  wn —ma aAM v"im  Galatarum, plurimum derogan-  ‚oalaal  tes apostolum Paulum ...  HSem XI, 5, 1, S. 88, Z. 4-8  Swete I, S. 2. Z. 10-19  Yaie\ <r a s  haec autem dicebant ut legis  aaaır an \a Malra  quidem auctoritatem omni uir-  tute  augerent,  gloriam uero  Pauli modis omnibus abolerent.  < ımla \r.\m.la _\cumÄ  JU\ >  Snr »  derogantes eius  doctrinae ac  ar AB  ——  MX  dicentes  quoniam  ’non uere  similis hic ceteris apostolis. nec  ‚QaAM TASLO  Y D  enim est fas ut tantos relin-  <hakıhs aal mıma  quentes, isti uni et soli uelitis  —r <m ım Zıalaı  intendere.’ adicientes etiam dice-  X Kın \ nrl  bant quia ’illi quidem discipuli  „ cuma ‚makhır rı  fuerunt Christi, et cum eo per  —.  omne tempus conuersati sunt,  et ab eo omni dogmatum seru-  pulositate sunt edocti. hic uero  idem Paulus Christum nec uidere  nec ab eo discere quicquam  potuit, sed horum ipsorum fuit  discipulus...23  HSem XTI, 5, 1, 5S. 88, Z. 8-10  Swete I, S. 2, Z. 4-8  dicebant enim quia et primum  amnr a\ <m ‘“v:’  lex a Deo data sit ea ratione  <n —mp amı  ut custodientes eam bonorum  oa ml "\\,l.'\ Jaz  ab ea percipiamus fruitionem,  Lıa .ahe — r<ä\':'aA„.\  utpote iusti et qui opere ipso  VM{ anı ‚ma iası  legis impleuerimus decreta. si  AJD.:'.!  uero neglegendam existimaueri-  mus esse legis custodiam, indubie  diuinae subiciemur sententiae.  23 Vgl. zu dem Abschnitt die Acta Pauli (3. Korintherbrief) bei Hennecke, E,.,  Schneemelcher, W., 3., völlig neu bearb. Aufl., Bd. 2, S. 259, Tübingen 1964.HSem X ‚9 5, 1‚ 8 9 4-8 Swete L, 10-19

X_ a\ mesn;3 < 3 haec utem dieebant ut leg1s
A Caı .1 N N quidem auctorıtatem mMnı ur-

tute augerent, gloriam UeTO

Pauli modis omnıbus abolerent.e AnNa amıa cumA
K 15 derogantes 1USs doetrinae

cur“’ RN AL CN dicentes quon1am nNnon uüeTre

similis hıec ceterıs apostolis. NC( Y D3
nım est fas ut Lantos relin-

r“ O Au AL quentes, istı unı et, soli; uelitis
— r<“ 4©n . da 92 Z rala intendere.’ adicientes etiam diece-
N A A bant qula M{l quidem discipuli

A ©®N MN A dr Zra AD uerunt Christı, et OCU. | 1524
1INNe tempus conuersatiı Sunt,
et ab MNı ogmatum SCI’U-

pulositate sunt edoect1 hıec UeTrO

idem Paulus Christum NEeC uljldere
1NECC ab discere qu1cquam
potult, sed horum 1psorum fuıit
discipulus.

HSem X ’ 5, 1? 8 $ 810 Swete I’ A An
dieebant nım qula et prımumKMN r rz&1m
lex Deo data: sıit ratıonen N M_ O_nı ut ecustodientes 632 bonorum

H A \\v\'\ Ja3 ab percıplamus frulıtionem,
r& ız (’a _> mCS Na utpote 1ust] et quı P 1PSO
Y y 1D ‚mn a 13 eg18 impleuerimus deereta. S1

uUeTO neglegendam ex1ıstimauerl-
INUuS SSe legis custodiam, indubie
diuinae subıelemur sententlae.

Vgl dem Abschnitt die cta 'aulı (3 Korintherbrief) be1l Hennecke,
Schneemelcher, W., 3’ völlig NEeuUu bearb Aufl., 21 259, Tübingen 1964



167Die Herkunft VO.  o Prologen In den Paulusbriefexegesen

Ishodad VO.  - Merv Theodoros VO.  - Mopsuestla markıon. Prologe

Knox 169HSem X 9 D, 1 88, 1012 Swete @ 2, 23.929
his sermon1ıbus suaserunt (}alatis hos apostolus revocatr(l'£fl—*°’ a AT qul gentibus Christo Tedi- ad fidem verıtatıs SCT1-

G  a  UaI derant, docentes e0s ut legit1- ens e1Is a‚ KEpheso.
SIr AA rmn €JC\ 1146 obseruatıionı succum berent,
RMa EL RN DANAE ın tantum ut et quidam

r<rn eireumecısıonemM Carnıs accıpere
adqulieuıssent. QUO AaCTO aposto-
Ius de talı gestu probat ut MNUG-

nerat feruens aemulatıone, SCT1-
bens ad eOSs hanc epistolam...

HSem Z 5’ 1’ 88, 195 Swete I, 3
doecuit quon1am post1 z \

Christi aduentum mınıme 1NUe6-
( 3rı y D3 Xanı

nlılat leg1s inseruire custodia167  Die Herkunft von Prologen in den Paulusbriefexegesen  Ishodad von Merv  Theodoros von Mopsuestia  markion. Prologe  Knox 8. 169  HSem XI, 5, 1, S. 88, Z. 10-12  Swete I, S. 2, Z. 23-29  his sermonibus suaserunt Galatis  hos apostolus revocat  D NO L O-NI-DI  qui ex gentibus Christo ecredi-  ad fidem veritatis scri-  e HSN alnnn r(...l„.\&  derant, docentes eos... ut legiti-  bens eis ab Epheso.  anr <hlı <m o  mae obseruationi succumberent,  Xin da aaa  in tantum ut et quidam eorum  <m  circumeisionem carnis accipere  adquieuissent. quo facto aposto-  lus de tali gestu probat ut conue-  nerat feruens aemulatione, scri-  bens ad eos hanc epistolam...  HSem XI, 5, 1, S. 88, Z. 12-13  Swete I, S. 3, Z. 2-4  ac docuit quoniam post  aM  <Ar  a Va  Christi aduentum minime conue-  VM y Da Mar ihoı  niat legis inseruire custodia ...  oa i\ahur Dah  Philipper brief  HSem XI, 5, 1, S. 109, Z. 15-16  Swete I, S. 197, Z. 1-3  aam MEn : am aslıa  Philippenses uiri erant eligantes  et contemplatione uirtutum mul-  ——  am i_D501DS Ymnish  tis erant meliores, qui et ad  0M —A —0  usus necessarios beati Pauli mul-  ON AD S  tam semper expendebant solli-  citudinem...  ‚ alg ‚mälnm an  HSem XT, 5, 1..5:.109, Z 17-19  Swete I, S. 197, Z. 7-9  @s ama el IN  sed euenit de primatu conten-  tionem exoriri inter quosdam  .XA . am 51 l<'\Ä'L-J.\.X  illorum, et hoc inter illos qui  na @haszi  K  maxime uirtutibus ornati esse  HaD wın Kas i  uidebantur.  <a lısım .\3„:u ‚ 15  . OMI  ——  Knox S. 170  HSem XI, 5, 1, S. 109, Z. 19-21  Swete I, S. 198, Z. 2-4  his additur, quoniam illi qui ex  hi [Philippenses] ac-  >  —  aı ar Da  circumeisione erant suadere pro-  cepto verbo veritatis  .00M —IS C hiaN  perabant, illis fidelibus qui ex  perstiterunt  in fide  ‚('71..:.1C\—.}5-—!.'\  gentibus crediderunt ut legem  nec receperunt falsos  mhasals \  aih_aı1  custodirent...  apostolos.  ——  msa wals aa .l arr  aa ED OLD  ar  aM  r(ä:\l@  a\_D O_a AA

Philipper brıef
HSem XE 5! 1‚ 109, 15-16 Swete I, 197, 1-3

Aac Philippenses urı erant eligantes
et contemplatıone uirtutum mul-

aM 1LDALSDü M_ı A
tıs erant meliores, quı et a.d

aAC r|_‘ä_s.._‘ UusSus NEeCcESSATIOS eatı Paulı mul
OLa DD tam SCHMLDEI expendebant solli-

cıtudinem.r alz.3 CN CL AD

HSem X' 9 5‚ 1‚ 109, 179 Sswete I’ 197, D

mYı 233 r'<ama \41 sed eueniıt de primatu conten-
tiıonem exXxOTIC inter quosdam

O02 NN ıllorum, et hoc inter illos qul
ma Oaı maxıme uirtutibus ornatı SSE

..v.‘\*‘nÄ m3 D3 uildebantur.
r(Ä\(\__\_n.\:_‘z)

C(ACTILILA5

Knox 170HSem X' 9 5’ { 109, 19-92] Swete I’ 198, A
hıs additur, quon1am ıLlı quı h1 | Philippenses]\_7.)‘\ ‚Aar<’ AA
circum«cisl1one erant suadere PTO- ce verbo verıtatıs

v.1A_‘7.) o perabant, illis fidelibus qu1 perstiterunt 1ın fide

‚(71..|..!C\-—\5-—\\ gentibus erediderunt ut legem NEeC receperunt falsos
N aido 33 custodirent. apostolos.

aM aa
( 332 Y R_ D3 E OL

xrv_.\‘\  r i®
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HSem X ‚9 D, 19 LEO; S Swete L 198, 14290 Knox 170
MNn quon1am ser1bit iısta a 60S hos apostolus conlau-N

ab Tbe Roma, 58 esset, 1ın dat serıbens e1sr —am ı mMa N ulnculıs, quando contıgıt e Roma de CAarcere PCIm“ 0A9 < AD Caesarem adpellare et propterea Epaphroditum.
aır .10 mı D 1O Iudaea duectus est Komae,

Nerone Ilo 1ın tempore regnante.,

HSem X' 9 55 1! 110, Knox 170

3 C7J m< x3 Philıppenses sunt Ma-‘-n\ Vaaslıa
chedones.21031073

Kolosser hbrıef
HSem SOM D, L L10; D Swete I‚ 253, 1

Seribit Colossensibus beatus Pau-.:*aä\Av£s.\_‘_\_\'.\-'L\_:>C\Äv Ius sicut scr1psıt Kphesus QUOSrrn Ran antequam serıberet NO  - uiderat.AL aar l na

HSem X 9 57 l! 146,; D Swete I 254, DA Knox 170
Colossenses SuntmA arın vi\-‘7.)l’('\ sed propter illos qu] CIT-

eumecısıone erant, quı NNı ın Aslanı, e 1ps] PTrae-(Tl-nä\...a m__ Dr  A X
l0co peragrantes ıllos qu] ventı erant pseud-v\_Y_H(\ .L3v_—rm ma.mÄcu: gentibus erediderunt persuadere apostolıs 116C a hos
properabant ut CUu Jla fide accessıt 1pse apostolus

C S30 Quam In OChristo habent eti1am sed et hos Per epıstu-
aAac legis eustodirent deereta. qula lam recomM1g1t.V\A\AÄ\J.)

ETZO et ad Colossenses eNe-
e-(!l-n..2s.‘7.)(\ 'J\C\1 rant et, paulo minus alıquıbus

CL sSuaserunt ut legitimis
( 3ı y D3 m’a O01nı inseruirent) deeretis.
M_ A a
kal — N® V" a&
N m3D5

a AD

HSem X 9 D, 17 11O, E Knox 170
audierant nım VOI' -

bum ab Archippo quı1CN mr&3mn am
mXa ALı W A EB
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mraa C\.XJ..D‘ et minısterium ın 6OS

NS NLA accepit-, Crgo A POS-am tolus 1aAM ligatus SCT1-D ats5S14 bıt e1ISs aAb Kpheso.
Mag F(Ä\10\\ —z

Be1l Theodoros bar Konaıl sınd 1m Vergleich VO  — Merv ZWel ber-
heferungsstränge VOIl Argumenta unterscheıden, überhefert ın Z7We]
Handschrıftenklassen. In der Iteren handschrıiftlichen Überlieferung
begegnen Argumenta soweıt solche den Paulınen gefunden werden
konnten dıe eıinen frühen Überlieferungsstand repräsentleren, der VO  b den
markıonıtıschen Prologen hergeleıtet se1ın scheıint. Wıe 1ın dıesen hegt
auch ın den Kınleitungen des bar Konaıl etiwa ZU Galater-, Phılıpper-,
Kolosserbrief das Hauptgewicht auf der Mıtteulung NC  - TEl Nachrıchten :
Paulus wırd qls Apostel der Heıden SOWI1Ee alg autorıisıerter Brıefverfasser
ausgewlesen. (+ewarnt wırd VOT Judalisten mıt der folgenden Mahnung,
°rechten Glauben’ festzuhalten. Die Angaben ber den A bsendeort SOWI1e den
Brıefüberbringer folgen auf den exegetischen ‘Teil nd bılden den Abschluß
Je e]lner ommentJerenden Passage.

So scheınt ach den älteren Prologen be1 bar Konaıl den Paulinen
auch für dıe syrısche Kxegese zuzutreiffen, daß ursprünglıch dıe marTkıo-
nıtıschen Prologe e1iINn selbständıges Corpus gebildet haben Krst mıt der
Herausbildung kommentjerender Werke erfahren S1e Umarbeıtungen,
Krgänzungen, Korrekturen un!' mussen Jetzt SO Weıt; 1E nıcht ın den
ursprünglichen Fassungen In Bıbelhandsechrıiften un Kommentaren erreicht
werden können AUS ommentaren rekonstrulert SOWI1e als das G(rerıppe
der SCHh Gattung verıfızıert werden. Als este der markıonıtıschen Prologe
können vıelleicht dıe Brıefsubskrıiptiones In der Peschitta angesprochen
werden. Dıie relatıv gyute Überlieferung der markıonıtıschen Prologe bezeugen
Vorsatzstücke AUS dem cholienkommentar des bar Konaı. EinigeBeıspiele folgen?

D Vgl Zz.uUu den Quellenangaben Knox, Marcıon an the New Testament, Chicago 1942
zıtıert Knox mıiıt Seitenangabe) ; a d C s Untersuchungen ZU Scholienbuch des T ’heodoros
bar Konal, GOF { 8‚ Wiesbaden 1975 (zıtıert Brade mıt Seiten- U, Zeilenangabe).



Brade170

Galater brıef

Theodoros bar Konal markionitische Prologe

Brade, 244, 47-50; 246, 521. ; 248, Knox 169
64-f.

(jalatae verbum verıtatis prımum a‚bMaı rn Ca iN Ln
Aır< HED An apostolo acceperunt emptatı sunt

aır ( 331Y D3 ma ALMSD falsıs apostolis, ut ın legem et CIrecumCIi-
s1o0nem verterentur. hos apostolus TeVOCcAat

AAUN. Mal ad fiıdem verıtatıs serıbens e1s aD Epheso.\A AAQasa\ _ OWII am ACcC

N LAN ZAiioartla N v.n‘Brade  170  Galaterbrief  Theodoros bar Konai  markionitische Prologe  Brade, S. 244, Z. 47-50; S. 246, Z. 52f.; S. 248,  Knox S. 169  Z. 64£.  Galatae  verbum veritatis primum ab  hatlı ran ir Qa lze odhhs  asr<  ALAR  apostolo acceperunt  temptati sunt a  —  K a  aır .\A„.:o V sa ı Can  falsis apostolis, ut in legem et circumci-  sionem verterentur. hos apostolus revocat  M amO NS . am 3al  ad fidem veritatis scribens eis ab Epheso.  < ama  „ Oar L 09 am  N N ila L Anı —  .. ira musı mza malsırz  hishera mam i — —I hahahr!  ‚oarh mu\ 3a5  Philipperbrief  Brade, S. 272, Z. 44-48; S. 270, Z. 38 u. 42  Knox 8S. 170  ına 0am aaı i M imaslıa  Philippenses  accepto verbo veritatis  G  amı rıa am  Isa ‚walas  perstiterunt in fide nec receperunt falsos  apostolos. hos apostolus conlaudat scribens  HN er L omi Sa mrm  eis a Roma de carcere per Epaphroditum.  ND A __\omÄ al 3a .ra  in oa amı Aurn  . HIN eaı <A..u( P _ OMNzAs  Oaa manl & ka CN  .mcx.3„.:mi&3r< aun hirher  Kolosser brief  Brade, S. 278, Z. 20-22; S. 286, Z. 50f.  Knox $. 170  Colossenses  Xan CXhiN\t da walas r€.\.:mu3v  praeventi erant a pseud-  apostolis nec ad hos accessit ipse apostolus,  Sarn m\ aam in m\ ın ‚r imlanl  sed et hos per epistulam recorrigit — audie-  mia m3 v.l..r(_-a \omÄ jiz—m aa  rant enim verbum ab Archippo... apostolus  am i  o  hoahahr  alnnn  jam ligatus scribit eis ab Epheso.  . Auıa oocu:.-:.ol„ 5 hirheroi nıa CO Yn za
MI3ıra mX_n am 3 v.‘ s dhsahrY

arh_ma\

Phılıpper brief
Brade, 212, 44-48 ; 270, 38 U, 4.92 Knox 170

r<..\:)<\.3„ ACc ! Phılıppenses accepto verbo verıtatıs

O71 msa mm A dalas perstiterunt ın fıde NeC receperunt falsos
apostolos. hos apostolus conlaudat seribensc<ä\\&( e'\ am nn ar e1s Roma de CAarcere PEeT Epaphroditum.Ara ND am r&äm

__  a  AxAa am 1071 AuaBrade  170  Galaterbrief  Theodoros bar Konai  markionitische Prologe  Brade, S. 244, Z. 47-50; S. 246, Z. 52f.; S. 248,  Knox S. 169  Z. 64£.  Galatae  verbum veritatis primum ab  hatlı ran ir Qa lze odhhs  asr<  ALAR  apostolo acceperunt  temptati sunt a  —  K a  aır .\A„.:o V sa ı Can  falsis apostolis, ut in legem et circumci-  sionem verterentur. hos apostolus revocat  M amO NS . am 3al  ad fidem veritatis scribens eis ab Epheso.  < ama  „ Oar L 09 am  N N ila L Anı —  .. ira musı mza malsırz  hishera mam i — —I hahahr!  ‚oarh mu\ 3a5  Philipperbrief  Brade, S. 272, Z. 44-48; S. 270, Z. 38 u. 42  Knox 8S. 170  ına 0am aaı i M imaslıa  Philippenses  accepto verbo veritatis  G  amı rıa am  Isa ‚walas  perstiterunt in fide nec receperunt falsos  apostolos. hos apostolus conlaudat scribens  HN er L omi Sa mrm  eis a Roma de carcere per Epaphroditum.  ND A __\omÄ al 3a .ra  in oa amı Aurn  . HIN eaı <A..u( P _ OMNzAs  Oaa manl & ka CN  .mcx.3„.:mi&3r< aun hirher  Kolosser brief  Brade, S. 278, Z. 20-22; S. 286, Z. 50f.  Knox $. 170  Colossenses  Xan CXhiN\t da walas r€.\.:mu3v  praeventi erant a pseud-  apostolis nec ad hos accessit ipse apostolus,  Sarn m\ aam in m\ ın ‚r imlanl  sed et hos per epistulam recorrigit — audie-  mia m3 v.l..r(_-a \omÄ jiz—m aa  rant enim verbum ab Archippo... apostolus  am i  o  hoahahr  alnnn  jam ligatus scribit eis ab Epheso.  . Auıa oocu:.-:.ol„ 5 hirheroMaa e aı
NDn m< —n am ı rÄrm Ca
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Brade, 278, 20-22° 286, 50f. Knox 170
(lolossensesrrn Ca Hr €D(.\Ä(\.% r<..\:>:\.\„ praeventı erant pseud-
apostolis NeC ad hOos accessıt 1pse apostolus,CC <b\—\)td 3a r im\
sed et hos PEr epistulam recorrigıt audie-m </yaar? €)\ am 1 12
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Die ursprüngliche Funktion der markıonıtischen Prologe, eınen Schriften-
kanon begründen und rechtfertigen, INg 1n der Zeıt ach Markıon
verloren?25. Sıe galten ın den aufstrebenden exegetischen Diszıplinen als
(+aranten zuverlässıger Nachrichten?s den Entstehungsverhältnıssen des
Briıefcorpus un! Waren deshalb a IS Kınstieg In bıblısche Schrıften gee1gnet.
HKür dıe Kntstehung des nt} Kommentars als eıner lıterarıschen G(GFattung
gaben S1e das (z+erüst a,.h und hınterheßen ıhre Spuren 1ın den Werken oT1Ee-
chıischer??, lateimnıscher SOWI1e syrıscher I’heologen.

Vgl M. Schild, aaQ 7L: VO Harnack, Markıon, 1337
26 Vgl Schild, 4a0 TF

Vgl VO Soden, 4a0 VO.  - Soden bietet “orientierende Aufsätze über
die Schriften’ VO.  b Kuthalıius und Okumenius. uch hiler cheıint e1n den markıoniıtischen Pro
logen verpflichtetes Schema zugrundezuliegen. Denn als Charakteristikum aller Vorreden wird
festgestellt : Am Anfang aller Vorreden sind Angaben über den Absendeort eines Briefes, die
Beziehungen des Paulus eıner (+emeinde Un iıhr Verhältnis Andersgläubigen eIl-

YEZODECN. Darauf folgt die summarısche Inhaltsangabe einem Brief.



MITTELILLUNGEN

ILL BI  CHES COLLOQUIUM CHANTILLY

DiIie (Aesellschaft für nubısche Studıen hıelt VO bıs ZU. Jul 1975
ıhr drıttes internatıonales Collogquium ahl Das französısche Organısatl1ons-
komıtee unter der Leıtung VOI ean Leclant arls) un! ean Vercoutter
(Lille) hatte ach dem Kulturzentrum » Les ontalınes« Chantıilly einge-
laden IDR handelt sıch ein ehemalıges Rothschildschloß, 1n einem welt-
läufigen Park einem kleinen See gelegen DIie Anlage WarLr einst
'Teıl des Montmorency- und Condebesıtztumes VO  w Chantilly, das zuletzt
dem Duec d’Aumale un: Jetzt dem Institut de FKrance gehört. Das Kultur-
zentrum wırd VO  - den Jesuliten unterhalten, die das Rothschildschloß durch
Anbauten un eıne Kapelle erweıtert en Hıer finden sıch eıne umfang-
reiche Bibhothek (rund 600 000 Bände), Schlaf- und Kßräume, SOWI1e Vor-
tragssäle für Tagungen aller Art Jle Teilnehmer lebten dem gleichen
Platze Da SLELS 11.UT eIn Vortrag gehalten wurde, WarLr möglıch, ohne
Schwierigkeıiten sämtlıche Veranstaltungen des Colloquiums besuchen.

Vom Mıttwoch bıs Z Sonnabend (2 bıs Julı 1975 wurde dergestalt
eın reichhaltıges FProgramm abgewickelt. Auf der eınen Seıite berichteten dıe
Ausgräber ber ıhre neuesten Funde, ergänzt durch VONN ıhnen selbst oder
ıhren Schülern vorgelegte Studıen einzelnen Objekten. Andererseıts
boten (+elehrte verschlıedener Provenılenz Arbeıten ber bestimmte Aspekte
der nubıschen (A+eschichte und Kultur dar Stand ach Ww1e VOL dıe chrıst-
hlıche Zeıt 1M Mıttelpunkt der Bemühungen der Gesellschaft, zeıgten doch
Vorträge W1e derjenıge Cervitek’s ber dıe Chronologıie der Felsbilder
Nubljens das weıte Spektrum der Beıträge auf diıesem 111 Colloquium. Kıs
ist daher auch nıcht möglıch, alle Arbeıten 1n dıesem Rahmen würdıgen.
Interessenten se]en auf den geplanten Berichtsband verwlesen, der alle 1M
Manuskrıpt eingereichten orträge enthalten soll

Mıt besonderer Spannung wurden dıe Mıtteilungen Martın Plumley’s
(Cambrıidge), des glückhaften Ausgräbers VO  s Qasr Ibrım, erwartet un
aufgenommen. ber Gräber und Skelettstudien ın Dongola berichteten
Tadeusz DzıerZykray-KRogalskı und Prominska, während ıla archäo-
logısche Forschungen sudlıch des Kataraktes VO  - Dal behandelte,

(T Detlef üller, Gründung der Gesellschaft für nubıische Studien : Il Nubiolo-
gıisches Colloquium ın Warschau, In 57 F78ARE:
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Bonnet ber eue Ausgrabungen ıIn Kerma und Hr (z+eus ılle) ber solche
auf der Insel Sal Auskunft erteılten. Hınkel (Berlın) sprach ber das

wichtige Projekt e1INeT archäologischen Karte des Suüdans, das gee]gnet
ist, Klarheıt ber den Umfang des archäologischen Krbes des Landes
verschaffen. Außerhalb VO  w Grabungsberichten oder ber 331e hinausgehend
behandelten Probleme der nubıschen Architektur und uns (Aodlewskı
(Baptısterıen), Rostovska (Warschau ; Ikonographie der nobadıschen
Laıen), KErich Dınkler (Heıdelberg ; der sogenannte salomonısche Knoten)
un ın den koptischen Bereıch übergreifend Lucchesı Pallı dıe Ikono-

graphıe des Adlers, Paul Va  . Moorsel dıe Apsısmalereı mıt den 1eT

geistlıchen T1eren und d1e (lomtesse Irene Danneskiold-Samsgoe (Kopen-
hagen) den Kholak des koptischen Synaxarıums mıt seıinen Darstel-
Jungen. Wıllıam Adams (Lexington/Kentucky) wıdmete sıch einmal
mehr der Keramikforschung.

Stefan Jakobajelskı (Warschau) Z089 bereıts die Inschrıften be]l der Behand-

lung chronologischer Probleme der Wandmalereıen AaA UuS HKaras heran.
Frend (Glasgow) informıerte ann weıter ber griechische lıturgısche
Papyrı 2US (Jasr Ibrım Müller (Heıdelberg) auchte AaAUuS der Malereı
un der I ıteratur dıe Grundzüge der Frömmigkeıt 1ın der nubischen Kırche

erheben, dıe Nobadıen 1n Zusammenhange mıt Agypten ze1gen.
Martın Krause (Münster/Westfalen) behandelte Bischof Johannes 14
VO  - Haras und se]lne beıden Nachfolger, den insbesondere VOI St Jakobielskı
behaupteten » Konfessionswechsel« abstreitend.

ber dıe Verwaltung der nubıschen Köni1greiche und ihre Wirtschaft
(den Unterschied 7zwıschen ord und SÜd) sprach Laszlo Török (Budapest).
eter Shınnıe (Calgary/Alberta) behandelte auf Grund selner Entdeckun-
SCH als Ausgräber dıie Wirtschaft des mittelalterlichen Nubıjens.

KEıne Reıhe VO  - Vorträgen wıdmete sıch ethnologischen un! sprachwıssen-
schaftlichen roblemen Irıgger suchte den Begrıiff Nubier präzl-
s]Jeren. Werner Vycıchl Genf) egte ın elnNeTr VO  — den Anwesenden sehr DOSItLV
aufgenommenen ede ethnographische und linguistische Tatsachen VOL,;
dıe den reıinen Ausgräbern eue Perspektiven eröffneten. T'helwall präsen-
tierte einen Klassifizierungsversuch der daju-nubischen Sprachen
ach wortstatıistischer Methode Kuentz berichtete interessant ber
nubıische Volkskunde. Monod sprach ber dıe Reı1ise des Tunesıers
Muhammad 1b °Alı ıbn aın al-‘A bidin

Phılae stand ın 7Wel Vorträgen Im Mittelpunkte : 41 1t6 Orlandı (Rom)
behandelte dıe (Aeschichte der dortigen Mönche ach Papnute unN:! Laszlo

» (G{4isard J.-L.Bacque-Grammont FÜn Monod, Chaykh Muhammad, 218
de Ziayn alhıdın Ae Tanıs. Le Lıvre du Soudan; Ivry-sur-Seine 1975
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Török (Budapest) dıe meroitische Kammer ın Phılae (Personen und Kreıig-
nN1SSE). uch das Repertorium meroitischer Kpıgraphik un! die für 1976
1ın Toronto vorgesehenen meroitıschen Tage wurden übrıgens VO  } den
beteiligten Herren und Organısatoren gewürdıgt und annoncılert.

Mills schlıeßlich wıdmete sıch dem Nubien des Jahrtausends.
Diese orträge zeıgten 1n ıhrer Breıte ein erfreuhliches Interesse den

nubıschen Studıen 1M weıtesten Sınne. Wıe vorgesehen, wurden dıe Statuten
der (+esellschaft für nubısche StudcıJen genehmigt un!' dıe Vorbereıtungs-
arbeıten des Komiitees unter der Leıtung VOIN Kazımılerz Michatowsk1ı
(Warschau) und der Mıtarbeıit VON ean Leclant (Parıs); ean Vercoutter
ılle) Krich Dıinkler (Heıidelberg; stellvertretend zunächst Müller)
und Martın Plumley (Cambrıidge) sanktıiıomert. Die (+esellschaft bleibt e1in
loser Zusammenschluß der beteluligten (+elehrten ohne Mıtgliedsbeitrag
und festes Sekretarıiat. Neuzugänge bedürften allerdings der Gehmigung.
In ähnlicher Weıse hatte auch eıne Diskussion ber das W esen der Nubio-
lLogre gezelgt, daß derartıge Bemühungen verfrüht un:! sinnlos sınd. DiIe
geleıistete Arbeıt wırd dıe Nubrologre defimeren. In dıiıesem Sınne wıchtıg

auch dıe Überblicke ber dıe Nubrologre 1mM Studienangebot der
Unıiırersıtäten. Dabe zeıgten sıch mancherle]1 erfreulıche Eınzehnitiatıiven
1ın verschlıedenen Ländern. ber dıe Archäologıe hinaus SO Jetzt auch 1mM
kanadıschen Bunde dıe altnubıische Sprache gepflegt werden, WAaSsS ın Heıdel-
berg bereıts VO Wıntersemester 1973 /74 hıs ZU Wiıntersemester 1974 /75
1n einem erstem Kurse geschah. Kınıge ın Chantılly anwesende Herren AaAUuSs

dem Süudan, dıie ın Kuropa studıeren, ann Hause einmalJl maßgeblıche
Posıtionen einzunehmen, ermunterten Arbeıten 1mMm Sudan Der Archäo-
logıe und historısch-ethnologischen Studıen stehen aJlle Möglıchkeıiten
offen (+elehrte und ıhre Studenten sınd Jederzeıt wıllkommen. ()sman
rıief 1n dıesem Sınne Julı 1975 temperamentvoll ZUT ethnologıschen
Krforschung der Nubier auf. Allerdings zeigte sıch rasch, daß außer für
vermögende Privatgelehrte die Möglichkeıten der Verwirklichung beschränkt
sInd. eld- un Zeitmangel sınd 1ın uUunNnseTeTr cht gerade wıssenschaftsfreund-
lıchen Umgebung {UÜr manche ınteress]ierten Horscher unüberwındliche
Barrıeren. In diesem Zusammenhange zeıgten sıch auch tı1efgreıfende Unter-
schijede zwıschen der orıentalısch-abendländıschen Auffassung VO  w Wiıssen-
schaft elnerseıts und der unbekümmerten Gegenwartsgläubigkeit der Anglo-
amerıkaner selbst auf dem Boden der Archäologie. Prinzıpiell sSınd aber
Anfänge gemacht. uch Nubıen ist eın geschichtsloser Raum mehr und
wıird TOLZ aller Schwiaerigkeiten 1ın Zukunft och wenıger seın Das uUunTtTer-
strichen auch der gedruckt vorgelegte Berichtsband AUuSs Warschau und das
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druckfertig VO Dinkler AaA UuS Heıdelberg vorgelegte Vantınimanuskrıipt?,
as ] Warschau ı der Schreibmaschinenfassung vervielfältigt werden soll
Schließlich empfahl Kuentz SE1INMN Kaıırıner Dokumentationszentrum
für dıe nubıschen Studıen während Paul V3a  - Moorsel (Leıden) der
Zeitschrift »Orientalıia« durch Berichte dıe Gang befindliıche Hor-

schung vorstellt.
ID soll aber nıcht vergessch werden, daß auch dieses Collogquium Sonntag

(6 Juh) durch eiINe Omnibusfahrt gesellschaftlıchen Höhepunkte
kam Sı]1e führte der weıthın Zisterzıienserabtel KRoyaumont der
Kirche Saınt Leu d’ Esserent (12 Jahrhundert) der alten Königsresidenz
Senlıs vorbeı der el VO  b Chäalıs ach Thıers SUurTr eve der
» Tabatıere« das Dinerg und dıyverse Trinksprüche ausgetauscht
wurden. Man reıiste anschließend dem erühmten Schlosse VOL Chantıilly,

Raymond Cazelles, SCc11 liebenswürdiger Kustos, eiNe kurze Eınführung
gab, ehe INa  S sıch der Besichtigung zerstreute, mıt der das Colloquium
ausklang.

Detlef Mühller

BERICH'TL BER DEN WISSENSCHAFTLICHEN NACHLAß
VON PAUL GER

Dıe Universitätsbibliothek der Westfählschen Wılhelmsunıiversıtät
Münster hat den wissenschaftlichen Nachlaß VOL Dr Dr Paul Krüger
iıhre Verwahrung übernommen der CINISC Jahre Lehrauftrag für
den Christlichen Orijent der katholisch theologıschen Fakultät wahr-

ghatte und damıt der wissenschaftlichen Nachfolge bedeutender
Männer diıeses Fachs Münster stand

Der Nachlaß1 der der Münster sechs größeren Kartons übergeben
wurde, enthält neben wissenschaftlıchem Materıal ENSCICH Sınne auch
Predigttexte VOL Krüger un dıe Korrespondenz, dıe den etzten
Jahren mıt verschlıedenen Fachgenossen 1 aller Welt geführt hat Daneben
finden sıch Mikrofilme Photokopien und Kxzerpte verschıedener syrıscher
Handschriften Manuskrıipte VO  S KEınführungsvorträgen und ausgearbeıtete
Vorlesungsmanuskrıpte SO WI1e®e Kxzerpte und Zettel mM1% Stellen- und Seıten-

C{ Müller Le 181
Krau Dr Tımp, Reterentin der Münster, hat vorläufigen Katalog des

gesamten übergebenen Materials erstellt
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verwelısen. Soweıt ware der Nachlaß nıcht besonders erwähnenswert, WenNnnNn

INa  ; davon absıeht, daß eın Beweıs für großhen Fleiß un! nverdrossenes
Arbeıten TODZ vieler Schwierigkeıiten un! Hemmnisse unterschiedlichster
Art ist, NAST denen manch anderer schnell kapıtuliert hätte Der Nachlaß
ıst deshalb bedeutend, weıl dıe ungewöhnlıch große Anzahl VO  a 13
druckfertigen Manuskrıpten VOL Büchern und Aufsätzen, teıls ın handschrıft-
lıcher, teıls 1 maschinenschrıiıftlicher oTM enthält.

Dreı Autoren gelten d1e unveröffenthlichten Arbeıten Krügers VOTLT allem
Narsaı, Jakob VO  w Serugh und Phıloxenus V&  w Mabbug. Narsaı gelten :
» Narsıana. Studıen ZUT Christologıie und theologıschen Anthropologıe
Narsa1s« (d1 masch.-schriftl.) ; »Die ersten Menschen 1mM Schrifttume
Narsaıs. Eın Beıtrag ZUT theologıschen Anthropologie« (144 masch.),
11 eiINn kurzer Aufsatz mıt dem Titel » Kın überarbeıteter Sermo 1M Schrıift-
tum des Narsaı«.

Das umfangreıichste Manuskrıpt, 265 handschrıftlich, behandelt :
»Das Bıld der Gottesmutter 1MmM Schrıifttume des Jakobh VoL Sderugh«.
Diesem und dem drıtten Autor galt auch das Interesse 1ın »Der Mensch
un dıe erste SsSıunde ın der Frühzeıt des syrıschen Monophysıtismus ach
Phıloxenus VO  s Mabbug un Jakob VO  a derugh« (masch.-schrıiftl. 146 5.)
Das Manuskrıpt : »Der eTStEe Mensch, selne Krhöhung un Se1IN Fall 1M
morgenländıschen GHaubensbewußtsein« (167 masch.-schriftl.), ıst, e]lne
erweıterte un:! veränderte KFassung des vorhergenannten Werkes. Z nennen

ist auch der Aufsatz »Krkenntnis (z+0ottes ach Phıloxenus VO  a Mabbug«.
en der syrıschen hat sıch Krüger für dıe armenısche Kırche iınteres-

xert. Unveröffentlichte FKrüchte selner Arbeıt SINd : »Armeniısche Kırchen-
geschichte« (65 handschriftl.) nd der Aufsatz »Geburt der armenıschen
Renaissance«.

Abschließend sge]en och Manuskripte verschıedenen mehr allgemeınen
Themen aufgeführt : » Die orientalisch-katholischen Kırchen 1MmM Vorderen
Orjent« (97 masch. schrıftl.) ; »Irennung und Eıinheılt. Die mıt Rom
unJ]erten und nıcht unıerten syrıschen Kırchen 1mM Überblick« (184 masch.
schrıiftl.) ; »Kurze Bemerkung ber dıe Probleme der nubıischen Kırchen-
geschichte« (9 masch.-schrıft.). Nachträglich wurde dem Nachlaß och
der Aufsatz »Zweı unveröffenthchte mMemrTe (sermones) de OMNI1 homıne
unter dem Namen manT(]) Jsaak (Ishaqg)« und eın kurzer Vortrag ZU gleichen
ema durch Vermittlung VO  s Herrn Prof. Dr ADfalg hinzugefügt.

Der Nachlaß STEe der interess]erten wıssenschaftlichen Öffentlichkeit
ın der Münster ZUT Einsıchtnahme ZUT Verfügung.

Peter Heıne
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RECHERCHES SUR ENT CHRET
L’UNIVERSITE CATHOLIQ UE DE LOUVAIN

18 Faculte de Philosophıe et Lettres de 1 Universite Catholıque de Louvaın
confere euxX de qualifications specı1ales ans le domaıne de ”’Orient
Chretien 1) les Lıcence et OCTOTA histolire du Bas Kmpire et du monde
byzantın ; 2) les Inıcences et Doectorats Philologıe et Hıstoire Orjentales
groupe des langues orjentales chretiennes, STOUPDE du monde byzantın).
La diversıfıcatıon des dıplömes permet d’organıser des ProgTamım 6S «Q la
Carte», adaptes Au orıentatıons scıent1f1ques personnelles des atucdıJants. Lies
ätudes de Iıcence durent euxX ANs , DOUL les entreprendre, 11 faut etre

porteur d’un dıplöme correspondant euxX annees d?  tudes dans une un1ıver-
sıte europeenne (candıdature phılologıe, hıstolre archeologıe,
hlcence de la Schola Maıor theologıe dıplöme 6quivalent).

OUS les TOSTaMMES sSont orJ]entes eTtTsS la phılologıe des langues ancıennes,
la recherche et 1’  tude er1ıt1que des OUTCES de l’antıquite chretjienne orjıentale ;
le monde byzantın est aborde, selon les PTOPIES termes d’Ernest Stein,
organısateur des tudes byzantınes Louvaın, « Ja persıistance de
l’Antiquite ans le Moyen age» (K Steın, Introduction ” hrstoure el (WVUÜ:  S

Institutions byzantınes, ans Tradıtio, (  X 9l
Parmı les princıpales actıyıtes de l’ecole, l faut relever
19 des ädıtıons de OUTCEeS orıentales chretiennes ans le Corpus Servptorum

OChristrsanorum Orzentalıum e CO) SOUS la direction du Professeur

Dragueit,; ans les Publıcatıon. de ’ Instatut Orzentaluste de Louvaın
P.LOL): SOUS la direction du de Halleux, et ans Sources Ohre-
WENNES

(GÜGarıtt Expugnationıs Hıerosolymae a.d 614 YeCENSLONES arabıcae
C SCO. TtTab 262027 et 8-2 Louvaın, 1973 et 1974:

NT © ; 1 Versuıon GrECYTUE ANCLENNE du Tnvre Armenızen d’ Aga-
Lhange. Edition erıtuque (Pudlıcatıons de ’ Instatut Orzentaliste de Louvarn, 70
Louvaın-la-Neuve, 973 (dıissertatıon doctorale)

u Le Vommentarre du Prologue Johannıque de Philozene
de Mabboug, paraltre ans le CS CO::

L Versuion armenNıeENNE des Entretzens d’ Anhraate,
preparatıon ans le CSC.O

MOSSAY, Gregouwvre de Nazıanze. Discours HKdatıo MANOT (en pre-
paratıon ans Sources Chretvennes).

”O la collaboratıon Au  b TEeVUeEeS Le Mauseon. Revue d’Etudes Orsentales,
axXxee princıpalement S{1LT ’Orient CHÄrT  etjien (Redaetion Prof. Garıtte,
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assıste de Lafontaijne. Prösıdence Prof. Draguet) et Byzantıon.
Revue Internatıionale des Etudes Byzantınes (Presıdence et collaboratıon la
redaction Prof. y) Vıennent de paraltre LAFONTAINE,
Le Museon. Tables generales Ades ANNEES 1932 19703, Louvaın, 1973 et Mme

Byzantıon. Inder general Ades ANNEES 17925 1960, Bruxelles,
1975

30 des recherches de phılologıe et d’histoire
u 1 La socıete profane ANS l’emprre byzantın des VIIEe,

el IXe srecles (Unwersate Uatholque de Louvanın. Recueıul de Travaurz
d’ Hiıstorvre et de Phlologte, 68 ser1e, fasc. 6) Louvaın, 1975 (dıssertatıon
doctorale)

Y Les nlus ANCLENS homelıarıres geEOTQLENS. Etude
deservptive el hrıstorıque (Pubdlıcatvons de ’ Instatut Orzentaliste de Louvarn,
10) Louvaın-la-Neuve, 1975 (dıssertatıon doctorale);

En nreNAaTaLLON Neyt, La correspondance de Barsanuwuphe el Dorothee
de (7a20. Kdıtıon crıtıque ;

L’hexagramme. Un ONNAYAGE byzantın du
VIIe srecle

a1Nsı QUE des dissertations doctorales XT les su]jets sulvants
1) Recherches SUT les OT1ZINES de l’hagı0ographie de Jean-Baptıste (U

Zanett1);
2) Les Vıes aNCIENNES de Athanase L’ Athonıte EKdition crıt1que et; COM-

mentaıre (3 Noret);
9) Etude prosopographıque de ’ Alerıade d’Anne Comnene COU-

at08);
4) Ies panegyriıques des apötres attrıbues Nıcetas le Paphlagonien.

Kdition crıt1que et commentaıre (F n )
9) La philosophıe pratıque de Basıle le Grand (E Sterpin).
Ö) Le Nıl Syr1aqueE ( 0);
() Les Versions arabes du Nouveau Testament ans les Manuserıts du

Sınal (5. ATbäch8):
S) Les ıdäes pastorales de salnt, Ephrem (J 1)

Guy Lafontaıne
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Kanonıkus Rene Draguet Professor der Katholischen Univer-
31109 VO  a Louvaın Mitglied der Königlichen Akademıe VO  a Belgıen (+2neral-
sekrTetär des Corpus Scr1ptorum Christianorum Orientalium und Vorsiıtzender
des Verwaltungsrates der Zeitschrift Le Museon ejerte 13 HKebruar
1976 Se1nNneN Geburtstag

(+ärard G(Garıtte Professor für Armeniıisch Koptisch un Georgisch
der Katholischen Uniyversität VO  Z Louvaın wurde ZU. Membre adherant
der Socı16ete des Bollandıstes Brüssel ernannt

Joseph Vergote Professor für Koptisch der athoheke Unıirversıteit
te Leuven begıng Oktober 1975 Se1NEeEIN 65 Geburtstag Aus diıesem
Anlaß wurde ıhm eine Festschrıift »Miıscellanea honorem Josephi Vergote«

Orjentalıa Lovanensıa Periodica 6/7 635 — gewıdmet
Franco1s Graifı:n Professor für Syrisch Institut Catholique

Parıs und Herausgeber der Patrologıa Orientalıs vollendete 1975
SCc11H Lebensjahr Als Festschrift 1st eiNne Sondernummer der Zeitschrıift
Parole de Orijent vorgesehen

Professor für Griechisch Orient InstitutSımon uh 11
T ’bıhssı ejerte I8 Oktober 1975 SEINCH G(reburtstag Seine zahlreichen
Arbeıten befassen sıch mM1 Werken der griechischen un byzantınıschen
Interatur aber auch cdıe Ausgabe wıichtiger georgıscher exte WI16

des großen (Aeschichtswerkes art hıs ce‘hovreba wırd ıhm verdankt
SuttnerPrivatdozent Dr theol Krnst Chr Würzburg, wurde

Oktober 1975 ZU Professor für Patrologıe un Ostkirchenkunde
der Katholisch Theologischen Fakultät der Unıiyversität Wıen ernannt

Dr theol Wınfrıd Ura OSB Abteı (z+erleve habılıtıerte siıch
Fachbereich Katholische Theologıe der Wılhelmsuniversıität Münster

und erhielt Maı 1976 dıe Lehrbefugnı1s für das Fach » Alte Kırchen-
geschichte, Patrologıe un Christliche Archäologje«. T'hema der Habılıta-
tionsschriuft : »Der (+e1ist (zottes und des Menschen 1 frühsyrischer Sıcht«.

Cramer promovıerte 1964 Pontifieium Athenaeum Anselm1i1anum
Rom mM1 der Dıissertation » Die Engelvorstellungen be]l Kphräm dem

DYyTer« P a OrChrAn 173 Rom 1965 erwarb 1967 die Iıcence Phılologıe
et Hıstoire Orjentales der Katholischen Universıität Löwen WLr VO  w

1968 /69 bıs 1971 als Professor extraordınarıus für Sprachen un
(+eschichte des frühchristlichen Orjents Pontifieium Athenaeum Angsel-
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mıanum ın Rom tätıg und hıelt sıch VO 10.1973 hıs 0.9.1974 als Stipen-
d1iat der Görresgesellschaft Studienzwecken 1MmM Orjent auf.

Dr theol Caspar Detlef (Austav Müller, außerplanmäßiger Professor
für Kirchengeschichte insbesondere des Christlichen Orijents der Theolo-
gıischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universıität Heıdelberg, wurde

dıe Philosophische Fakultät der Rheinıischen Friedrich- Wılhelms-Univer-
s1tät Bonn berufen un! März 1976 ZU Wıssenschafthchen Rat und
Professor ernannt Kr wırd a‚h Sommersemester 1976 1mM Rahmen des Orjenta-
ıschen Semiıinars 1n Bonn das Fach »Sprachen, Interatur un Kırchen-
geschichte des Christlichen Orjents« vertreten.

HKrau Dr phıl Gertrud BauUer., Tübıngen, wurde ZU November 1975
IR Referentin für Christlichen Orjent das Orient-Institut der eutschen
Morgenländıschen (+esellschaft Iın Beyrouth berufen.

Outtiaer OSB, Solesmes, verbrachte 1975; Verbeek
Praem., Louvaın, 1976 eınen längeren Studienaufenthalt 1m Handschriften-
Institut Thbilıssı auf Kınladung der Dırektorıin, Ta Prof Klene Metrewel).

Dem bedeutenden Sprachwissenschaftler un! Armenologen Professor
Heinrich (gestorben Januar 1908 wurde das eft
der yZeıtschrift für vergleichende Sprachforschung« 1975 alg Sonder-
NnUumMmMeTLr mıt Beıträgen namhafter Armenologen gewıdmet. Hübschmann
hatte 1875 ın der gleichen Zeıitschrift nachgewıesen, daß das Armenische
eıne eigenständıge Sprache 1mM Kreıise der indogermanıschen Sprachen ist,
un:! damıt dıe sprachliche Stellung des Armenıschen endgültıg festgelegt.

Die Wıener Mechitharısten bereıten ZU edächnıs des 300 (GAeburts-
ages ıhres Stifters, des Ahtes Mechiıithar VO  > Sebaste (7 Februar 1676
Aprıl 1749 eıne Sondernummer ıhrer Zeitschrift »Handes AÄMSOoTya« alg
Festschrift VO  Z

Das Kloster der Venediger Mechıitharısten auf San Lazzaro wurde Anfang
Dezember 1975 VON eıner Brandkatastrophe heimgesucht.

Juhus ABfalg
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Dr Paul Jungmann

Am 6.8.1975 verstarb ın 4.044- Kaarst Büttgen der Armenologe
Dr Paul ungMmMahl, Akademischer Rat LE einem Herzversagen.

Am 3 .3 .1929 ın Düsseldorf geboren, absolvierte 1949 Aloısıus-

kolleg (Human. Gymnasıum) 1n Bad Godesberg. 1951 ahm seine Studıen
der Unıiversıtät Bonn auf und durchlhief N  - mıt Unterbrechungen

eınen ausgedehnten Studiengang der UnıLiyversıtät Bonn 1951-55, 1960-63)
un 1n Parıs 1955-60), dıe Keole des Hautes Etudes, das College de

Hrance, dıe Keole nationale des langues orıentales vıyantes, das Institut

Catholıque un den Cours de theologıe de l’Eglise Patrıarcale Russe besuchte.
eın Studıium wurde teıls durch dıe Studienstiftung des deutschen Volkes

1955-57, 1962-63), teıls durch eıne Tätigkeıit a |S Sprachlehrer oder Arbeıt
ın Redaktionen finanzıert. Selıner Begabung entsprechend wandte sıch
dem Studıum zahlreicher Sprachen un der Sprachwissenschaft Z  9 schon
bald mıt dem ausgesprochenen Schwerpunkt Armenisch. Mıt der Promotion
ZU Dr phıl .41 1963 der Universıtät Bonn beendete den ersten

Abschnitt de1NeT Ausbıildung. Seine Dissertation » Der (Aebrauch des bestimm-
ten Artıkels eım Substantıv 1M Altarmenıschen« übersetzte selbst 1nNns
Französische und veröffentlichte 1E ın RyEtArm 1964 und 1965).
Kır wıdmete S1e dem Andenken Deeters ( 1961), VOL dem starke

Anregungen empfangen
1963-64 verwaltete dıe Stelle elNes WISS. Assıstenten AIı Sprachwissen-

schaftlichen Institut der Universıtät Bonn. 1964 erhielt NC}  S der Deutschen

Forschungsgemeinschaft e1in Forschungsstipendium für eıne Untersuchung
ber den Strukturwandel des armenıschen Verbums. Studienreıisen uührten
ıhn den armenıschen (+emeınden 1ın Istanbul, Lıbanon und Jerusalem
un 1964-653 wıeder ach Parıs, 1965 das Dıplöme d’Armenıien
Institut Catholique erwarb. 1.9.1965 WarLr WISS. Assıstent Sprach-
wıissenschaftliıchen Institut der Universität Bonn mıt unbezahltem Lehr-

auftrag TUr armenısche Sprache un Interatur Im folgenden Jahr konnte
och das Dıplöme d’Armenıen der Keole natıonale des langues OT1eEN-

tales vıyantes ın Parıs erwerben. Im Wıntersemester 1966 /67 sjiedelte
dıe Universıtät Bochum üDber, wurde S 1 1967 ZU Akademıischen
Rat ernannt und kehrte 1m Sommersemester 1968 ach Bonn ZUurück,

weıter seınen Lehrauftrag wahrnahm., der mıt dem Wıntersemester 1970Ü
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endete. eın Ansehen als Armenologe bewog dıe Akademıie der Wıssen-
schaften der Armenıschen SSR ıh alg ast einem längeren Forschungs-
aufenthalt (Februar hıs Aprıl ach Krevan einzuladen. In dıesen Jahren
wıdmete sıch Jungmann ıntens1ıv seınen vielfältigen Forschungsvorhaben,
veröffenthlichte eine Anzahl wertvoller Aufsätze un half mehreren Wiıssen-
schaftlern mıt seınen gründlıchen Kenntnıissen der Armenıiıstiık be] deren
Arbeıten, und das TOTZ einsetzender Krankheıt, dıe ZU se1lIner vorzeıtigen
Pensionlerung 1.3.1973 führte. Am 7.8.1975 erlag CL, mıtten heraus
AaAUuSs seınen Arbeıiten, einem akuten Herzversagen.

Drei große beıten hatte sıch Jungmann VOrSENOMMEN, keine konnte
abschließen

Armenisch-deutsches Wörterhbuch mıt etymologıschen und analytıschen
Angaben

Rückläufiges Wörterbuch der armenıschen Sprache (aD 1970 ın Zusam-
menarTbeıt mıt Weıtenberg);

Armenische Wortbildungslehre (als Habılıtationsschrift vorgesehen,
aber erst ach Vollendung des rückläufigen Wörterbuches begiınnen).

Von dıesen TE Projekten sınd 1Ur dıe Vorarbeıten ZU rückläufigen
W örterhbuch weıt gediehen, daß dıe WFertigstellung durch selnen lang]ährı1-
SCH Miıtarbeiter Weıtenberg möglıch erschemmt, falls dıe Fınanzıerung gesichert
werden kann Hoffentlhich gelingt wen1gstens dıe Vollendung dieses eınen
Werkes, Wenn uUunNns schon der Tod Dr Jungmanns dıe Hoffnung auf dıe beıden
anderen, ebenso nötıgen Arbeıten e hat ! Der vorzeıtige Tod
Dr Jungmanns ist für dıe deutsche, aber auch für dıe iınternatıonale Arme-
nıstık e1n schmerzlicher Verlust?.

Für Informationen danke 1C herzlich Frau Käthe Jungmann, Luisenstraße 4 , 4()44.
Kaarst Büttgen, Un Drs Weitenberg, Mecklenburglaan 6 9 Bussum, Holland.
Von Letzterem erscheint 1ın der Zeıitschrift e1IN längerer Nekrolog mıiıt der Bibliographie
Dr. Jungmanns.
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Juhus Paul (7) Kleines Wörterbuch des Christlichen
Orıents, Wiıiesbaden 1975 Otto Harrassowıtz. XXXII11-- 460 16 Bildtafeln

Karten K1.-80, Leinen

jeviel wird hiler VO  — fleissiger Hand auf knappem Raum Un mıit SENAUCH Angaben In diesem
Wörterbuch gesagt, das sowohl dem Studenten w1e uch dem gelehrten Orientalisten sıch A&

bietet ! Die Idee diesem Vademecum g1INg Aaus VO  e aul üger (*» inem

Schüler VO  — Baumstark un Rücker ; widmete sıch Se1Nn Leben Jang ostkirchlichen
Studien. Kıne Beihe VO.  - wertvollen Beıträgen wurden VO.  - ihm veröffentlicht, RE uch 1mMm

OrChr. Meinem heben Kollegen un! Mitherausgeber des OrChr Julius Aßfalg ist VeTI-

danken, dass die VO.  b Krüger begonnene Arbeıt uUrc. Gewinnung zahlreicher Mitarbeıiter ın
muühsamer un sorfältiger Tätigkeit nde geführt werden onnte, e1n Vademecum, das 118  -

jedem Interessenten 1ın dıe Hand geben kann. ass das Wörterbuch uch 1ın welser Beschrän-

kung die griechische un! die slavıschen Kirchen unberücksichtigt, wendet sıch inten-

S1ver dem christlichen sten 1mM ENgETIEN Sınne un seinen arabischen, armenischen, äthiopischen,
georgischen un syrıschen literarischen Schöpfungen EKs Wäar ıne gute JIdee, auftf
ın einer Umskschrift mıiıt lateinıschen Buchstaben die Schriftzeichen der ben genannten Sprachen
ın alphabetischer Reihenfolge umschreiben ; das wirkt sich AaAus beı der Anführung VO.  - uch-

ıteln, Fachausdrücken un:! KEigennamen. Dann TST begınnt das eigentliche Wörterbuch miıt
seinen präzisen Literaturangaben 1-386 Ks folgen übersichtliche Zeittafeln ZULTC Geschichte
der armenisch-orthodoxen und armenisch-katholischen iırche, der georgischen, der koptisch-
orthodoxen und koptisch-katholischen Kirche, SOWI1e der melchitisch-orthodoxen un: unlerten
Kirche un! der Teilkirchen der syrischen Christenheıt. uch das egıster ist ausserordentlich
n  ‚u Un ergiebig. Den Schluss bilden ausgezeichnete Bildtafeln un Landkarten als

Beigabe. Der Inhaltsreichtum des handlıchen Lexikons In Kleinformat ist einfach staunensS-

wert.
Joseph Molitor

Anna-Dorothee den Brincken: I3 »Natıones Christianorum
Orientalıum« 1mM Verständnıiıs der lateinıschen Historiographie VOL der
Mıtte des 1° bıs ın dıe 7zweıte Hälfte des Jahrhunderts. öln U, Wıen :
Böhlau 1973 Pa Kölner Hıstorische Abhandlungen. 22.), xmn-—+55äl ..
13 Abb auf Tafeln, Landkarte

Das hıer anzuzeigende Werk ist AaAUus dem Interesse einer »Wahlkölnerin« (S den
Patronen ihrer Stadt erwachsen, angeregt durch die Dreikönigslegende des Johannes VO  - Hildes-
heiım mıiıt ihrem Kxkurs über die Orientchristen, den dıie erf. nach einer Reihe vorbereitender
kleinerer Veröffentlichungen ZUTLT Chronographie des abendländischen Mittelalters (Lit.-Verz.

der 1 Titel des Buches genannten breiten Grundlage ihrer Untersuchung ausweıtete.
Die 1n diesen abendländischen Quellen vollzählıg genannten christlichen »Natıonen« des

Ostens gliedert dıe erf. In ihrem Bemühen ijektivität des Standpunktes unten)
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nach ıhrer jeweıligen Stellung ZU. viıerten Reichssynode VO  - halkedon Dementsprechend
behandelt das Kap (S 15-177) alg »Chalkedonenser« (den immer wieder verwendeten Begriff
»orthodox« die ert. konsequenterwelse SaLlZ vermeıden sollen) Cie (Griechen, Melkiten,
Georglier, Alanen, Slaven, Christengruppen des Schwarzmeerraumes, Zentralasıens und des

Maghreb, dıe »Mischlinge« lateinisch-orientalischer, DZW. griechisch-türkischer Provenienz, SOWI1e
schließlich mıt einem gew1ssen KRecht (da uch der Monotheletismus die christologische Posıtion
halkedons voraussetzt) die Maroniten. W eniger homogen ist das Kap IL (S 178-367) e6NMN-

gesetzt hier egegnen als »Nichtchalkedonenser« zunächst zutreffend e Armenıier, Jakobiten,
opten, Nubier un: ÄAthiopier, SOWI1e 1n ebenfalls vertretbarer Weise (S 288) dıe Nestorlaner
einschließlich der innerhalb des behandelten Zeitraumes noch Janz Dı diesen gehörenden
Christenheıt Indiens. Dıie In Kap HL, erwähnten » Nikolaiten« und yMandopoler« ber
den Chalcedonens orıentlerten Kahmen, und vollends die In Kap IL, 10-12 in ıhrer Beziıehung
Y} Orientchristentum genannten nichtechristlichen Gruppen, bzw Religionen (wıe Mandäer,
Buddhismus, Konfuzlanismus un Parsısmus) wären sinn voller einem eıgenen Kapitel-
mengestellt worden. Kım weıteres Kap (ILL ySpalter und Klammer der Christenheit«, 268
419) untersucht dıe VO.  - den abendländischen Autoren 1 sten vermuteten Gestalten des
Sergius monachus« und »Johannes presbyter« ın der (Geschichte ıhrer Legendenbildung, SOWI1e
ın einem Anhang besonders yche Heiligen Dreı Önıge als Vorfahren des Johannes presbyter«.
Kın etztes Kap (LV, 420-450) behandelt zusammenfassend ydie orjıentalısche Christenheıt
1MmM Wandel des abendländischen (4+eschichtsbildes VO bıs Jahrhundert« mıt einer »Laste
der wichtigsten Autoren« (S 44:5-450), die ın chronologischer olge für die Jahre 808 bıs 1404

insgesamt 151 Verfasser autführt mıiıt dem 'Tıtel ihrer Werke, ihrem Wirkungsland, ıhrem Stand
un einem Vermerk, ob J1e selbst den Orient bereisten der dessen Verhältnisse 1U VO

Hörensagen kannten Das Werk beschließen thesenartıg zusammengestellte » Krgebnisse«
(S 451-453), eın Kxkurs über ydas drıtte uch der Secreta Fıidelium Orucıs des Marıno Sanudo
und die Universalhistorien des Paulinus Minoriıta OFKM« (S 454.-459), SOWI1E Liıteraturanhang
(einschließlich Abkürzungsverzeichnis, 460-501) un egıster 902-551). Abgerundet wird
das er. UrCc. ZWel Übersichtskarten (»Der Orbis Christianus des 19124 ahrhunderts ıIn
abendländischer Sicht«; hiler fehlt nördlich des nördlichen Hoangho-Bogens die 329 erwähnte
Hauptstadt der Öngüt : Kosang/Olon-süme) und durch einen Abbildungen enthaltenden
Abbildungsteil. Zur Abb (Fresco des Johannes VO.:  S Damaskus) SE1 erganzt, daß cdieser
eologe ın der ostkirchlichen Ikonographie deshalb mıiıt einem Turban dargestellt wird, weil
ge1INeT Herkunft ach christlicher Araber (mıt dem Namen al-Mansür Sargun al-Mansür)
WLr (Joseph Nasrallah, aın Jean de Damas, arlssa 1950

Eın In seiner Thematik umfassendes Werk WwW1e das vorliegende, ın dem manches LU kurz

angedeutet werden kann, wiıird nıcht In allen Einzelheiten den kritischen Leser zufriedenstellen.
Kinige über das bereits Gesagte hinausgehende Bemerkungen selen deshalb hıer angefügt

Sehr umsichtig behandelt dıe ert. das kaum mıt etzter Konsequenz meisternde Problem
der Orthographie orientalischer Namen 1 deutschen ext (über ihre Grundsätze g1bt S1e Xar
Auskunft). Das ZU Ehrentitel gewordene »Rabban« (Nomen mıt Suffix der Pers. plur.)
freilich nthält keine Vokallänge In der etzten Silbe 1M Register 340) und auf den dort
angegebenen Seiten ist, das ehnungszeıichen tilgen.

Zur Kınführung des Christentums 1ın Athiopien/Aksum (S 263) haft Kranz Altheim (Geschichte
der Hunnen, 5’ Berlin 1962, 157-180) ıne spätere Datierung vorgeschlagen. Vgl dazu die
Kritik VO  S Albrecht Dıhle (Umstrittene aten, Köln W Opladen 1965 un cdie Kntgegnung VO  -

Franz Altheim U: uth Stiehl (Die Araber In der alten Welt, 4! Berlin 1967, 492-514).
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Zu dem 1M Abendland cie NestorJl1aner vorgebrachten Vorwurf des Pelagianiısmus
verweıst die ert. (S 289) bei aller Kritik ihm miıt Recht auf ypelaglanische Züge« 1mMm EeESTO-
rl1anısmus. Dieser Vorwurtf des Pelagianısmus würde indessen durch den in wels darauf verständ-

icher, daß gerade dıe für dıe abendländische T’heologie grundlegende Erbsündenlehre WalLl,

welche die nestorianısche Kırche (übrigens bıs eute) verwarfi, und da ß INa ohl daran dachte,
daß die aus dem Abendland vertriebenen Pelagianer gerade bel T'heodor VO  - Mopsuestlja Auzf-
nahme gefunden hatten.

Auf 305 Tklärt die erf. das VO  - ılhelm VO.  S Rubruk bemängelte missionarısche Versagen
der nestorianıschen KErzieher vornehmer Mongolen damıt, da ß etztere yrelig1Ös einfach indıf-
ferent amı trifft S1e nıcht das Richtige. Dıie Mongolen nämlich gerade
AaAus ıhrer 1M Schamanısmus verhafteten relig1ösen Grundhaltung heraus offen für alle Keligionen,
c1e den ganz auf die Bewältigung des Diesseits gerichteten Schamanısmus die transzenden-
tale Komponente ergäanzten (wıe dann uch umgekehrt Lwa christliche Mongolen 1m täglıchen
Leben weıterhin die vordergründigere Hılfe der Schamanen In Anspruch nahmen), hne sich
ıne dieser Religionen ausschließlich binden : ıne ‚.her als tolerant denn als indıfferent
bezeichnende Haltung

Der VO  - der erf. 309) hervorgehobene Bildungsstand der zentralasiatischen Nestorlaner
War ysehr beachtlich« doch 1LUFr 1n einem auf ihre Umwelt bezogenen, relatıyen Maße, schloß

jedenfalls Kenntnisse iıhrer eiıgenen syrischen Kirchensprache N1ıC e1n, wıe die hler

genannten Grabsteine VO. Semirjetschie ZUT Genüge zeıgen (vgl. den VO.  S der erf. zıtierten

Chwolson, a.a.0.,
Der Öngüt Marqös (und spätere Katholikos-Patriarch Jahballähä LE War N1IC. ausdrück-

ıch 7: Metropoliten ekıng«“ gewelht worden (SO 310), sondern ZU Metropoliten VO  -

»Katal und Öng« für Nordchina un das Gebiet der Öngüt), WAS ıne beabsichtigte Resı-
denz ın Pekıng nıcht AaUuUS-, ber uch N1C. notwendigerwelse einschloß, 7zumal das christliche
Dichtezentrum ın diesem Jurisdiktionsbereich 1mM Lande der Öngüt mıt ihrer Hauptstadt
Kosang/Olon-süme, dem Geburtsort des arqOs, Jag

Dalß Marco olo In seinem Reisebericht die Nestorlaner mıt den Jakobiten zusammengefaßt
habe (SO 311 unten und entsprechend 312 oben), ıst nıcht wahrscheinlich, da, etztere

1n Yarkand und 1mM Gebiet nördlich der Turfan-Oase ausdrücklich bezeugt, während 1M übrigen
unter Turko-Tataren STLEtS erstere nennt.

Auf 3161. erwähnt dıe erf. die Querelen, denen Johann VO. Montecorvino ın Chına selıtens
der Nestorilaner ausgesetzt War, un spricht AANN uch VO  —_ seinem KErfolg, den (ZUVOTF nestorla-

nıschen) Öngütherrscher Georg für die römische ırche en W ir wıssen aber,
daß diese Union unter den Öngüt auf heftigen Widerstand stieß und den TLod Georgs niıcht

überlebte ; un ist, fragen, ob N1ıC gerade dieser yEirfolg« Johanns War, der ers dann !)
uch In Peking dıe Feindschaft der Nestorlaner weckte.

Hülägüs Feldherr Ketboga wird (S 308 ben und 416) mıt ethum hne weıteren Kom
mentar als UVigure bezeichnet. In Wirklichkeit War ohl Naıman Howorth, Hiıstory
of the Mongols, 19 London 1876, 210 u:6;)

Auf 398f. werden chie Verbindungen christliıcher Prinzessinnen Aaus dem Stamme der Keräint
mıt dem Herrscherhause des Dschingıs-Khan herausgestellt. Fraglich ist ın diesem Zusammen-

hang jedoch, ob uch christliche Hrauen Möngkes Aus diesem Stamme kamen Oghul (+a1misch

jedenfalls War Kürstentochter der Oirat Howorth, Mongols I) 6582 U, 726 170)
Dıie indische Thomas-'"Iradıtion (S wird VO.  - der ert. unkritisch referiert. Der 1m

Namen des Önlgs Gundaphar ruhende »historische Kern« der Thomas-Legende würde sıch autf
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das nordwestlıche Indıen beziehen. Wenn (S 3Q oben) »als sicher gilt), daß das Christentum
sehr früh nach Indien kam«, trıfft diese Feststellung Z WEeNnNn S1e die frühen Nachrichten
über ostsyrische 1ss1ıon den üsten Süd-Indiens meınt (SO richtig 349) das Indien des
T’homas und dasjenige der altesten autf dem ubkontinent nachweisbaren Christenheıit sınd Iso
wel Dallz verschiedene (und auf ganz verschiedenen egen, Lande, DZw. ZUTLT See) VO. OSt-

syrisch-persischen Baum her A erreichende (+ebiete.
Das ausführliche Iateraturverzeichnıs enthält insgesamt ‚wa S50 (unter yQuellen« alleın
die 250) 'Titel Vollständigkeit und letzte Konsequenz bei der Auswahl mussen angesichts

eines weıt gefaßten T’hemas immer e1in unerreichbares 1el bleiben. Immerhin vermıßt 118  —

Martın »Zur Kırchen- Uun! Theologiegeschichte Nubiens, NDNEUEC Quellen un! Probleme«
(ın dem unter Moorsel VO  - der erf. ziıti1erten Sammelband »Kunst und Geschichte Nubiens
ın christlicher Zeit«; Anfänge eines nubischen Christentums DOT Justinlan, vgl 244) un!
(neben der herangezogenen alteren Arbeit VO  b ) Heıdenmission, die NU. vorliegende
Jüngere VO.:  H OChristian LTOöH: » Die Chinamissıon 1mM Mittelalter«, in ® Franziskanische
Studien, )s 109-150: 19067), 29.79 Kenneth Scott Latourette
wird 1n seiner gerade den Zentral- und Ostasıen behandelnden Teil) gekürzten deutschen
Übersetzung ıtıert hier hätte das englische Original genannt werden sollen »A History of
the Kxpansıon of Christianıty«, London 193711.). Das Werk VO.  - oshırö kı » L'he Nestori1an
Documents an Relics 1n China« 1eg ge1t 1951 iın eıner wesentlich erweıterten Neuauflage VOT,

Nıcht einzusehen ist; dagegen die Nennung VO  H 6CNSCHS »Altarmenischer Grammatik«, da
entsprechende Hilfsmittel für die anderen christlich-orientalischen Sprachen unerwähnt bleiben.

Die hlıer angemeldete Kritik betrifft Einzelheiten ; insgesamt ist der ert. ıne ihrem ema
un dessen Behandlung nach umfassende Arbeit gelungen. Gedacht als »Beıtrag ZUT Geistes-
geschichte des Abendlandes«, N1C: als 1ne yorjentalistische Studie« I  )’ ıst S1e letzteres
DU doch, da. dem Ostkirchenhistoriker (wie beisplelhaft LWa die nubische Kirchengeschichte
erweıs oftmals dıe 1Ur spärlichen Quellen allein AaAus abendländischer Feder f heßen (der ert.
ist das auf unten bewußt !) (}+erade AUus diesem Grunde stimmt 112a  - der ert. N Z
WEeNnNn S1e ıne Fortsetzung ihres 'Themas über den hier gesetzten Zeitpunkt hinaus für
wuüunschenswert hält. Krnst Benz (»Die Ostkirche 1M Lichte der protestantischen Geschichts-
schreibung VO  S der Reformation bıs ZU. Gegenwart«, Freiburg u. München hat die Krfül-
lung dieses Wunsches teilweise und 1n ENSCICHL Rahmen (die Chalkedonenser betreffend) VOTI-

WESSCHOMINEN. Indessen warten LWa die KHelse- und Erlebnisberichte abendländischer Orient-
reisender der frühen Neuzeıt (wıe die eines Hans Dernschwam, Salomon Schweigger und Michael
Heberer 1mM ahrhundert) auf iıne der vorliegenden Arbeit vergleichbare zusammenfassende
Auswertung ihrer Nachrichten uch über die nichtchalkedonensischen Christen.

Wolfgang Hage

Klaus Kr e1 Werner Hans Georg Ma] Hrsg.), Lexıkon
der vslamıschen Welt, Bände, Stuttgart Berlın öln Maınz, ohl-
hammer, 1974, 2  2 Il Urban-Taschenbücher, 200), 30,—

»Das Lexikon der islamischen Welt entstand AUuS der Zusammenarbeit VO.  S rund hundert
Fachleuten Aus über ZWanzlıg Ländern Islamwissenschaftlern, Historikern, Linguisten,
Kunsthistorikern, Geographen, Politologen und Vertretern anderer miıt dem Islam In Vergangen-
heıt und Gegenwart befasster Kıichtungen. Die Artikel behandeln Uu. KReligion, eC. Philo.
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sophıie, Geschichte, Völker, prachen, Lıteraturen, unst, Musik, eographie, die (Jeschichte
der Mediziın, Mathematik un Naturwissenschaften, die islamischen Dynastıen, die Rolle des
Islams ın der gegenwärtigen Staatenwelt, Volkskunde, Realien und Alltagsleben. eiıtere Bel-

rage sind der Begegnung des Islams mıiıt andren ulturen, dem morgenländisch-abendlän-
dischen Beziehungen, der Stellung der Christen un Juden 1M Islam un aktuellen polıtischen
und sozlalen Kragen gewidmet. Islamkundliche und islamsprachliche Kenntnisse sind für das
Verständnis nıcht erforderlich«. (S iıchtige egrıiffe werden (ın Umschrift) uch arabisch,
Dbzw. türkısch un persisch wiedergegeben. Sekundärliteratur In europälischen prachen, VOTLT

em Artikel AuUusSs der EL, WIT!  d nde der Artikel angeführt. Hinsichtlich des christlichen
Orients ist. besonders der Artikel yOhristen« VO  - fa E 124-131) hervorzuheben. Chrıiıst-
liıches weıter noch 1n kurzen Artıkeln W16e Bibel, Kreuzzüge, Missıon, Päpste Das VO  - drei

JjJungen Münchener Orientalisten herausgegebene Lexikon ist sehr geejgnet, einen weıteren
Leserkreıs zuverlässig über die islamische Welt informileren.

Adelbert Davıds

Pro Orijente. Konzılsarıtät UN Kollegralıtät. Das Petrusamt. Ohrıstus und
seine Kırche, Innsbruck - Wiıen - München, Tyroha- Verlag, 1975, 267 w

Nunmehr se1t zehn Jahren besteht unter dem Vorsıitz des Wiener Erzbischofs, Franz
Kardinal König, der Stiftungsfonds Pro Oriente, der sıich T1 Zıiel gesetzt hat, ydurch För.
derung wissenschaftlicher Forschung SOW1Ee einschlägiger Publikationen und Kontakte aller
Art ZUT besseren Kenntnis des europälschen Ostens beiızutragen, insbesondere damıt uch
der Verständigung zwıschen den T1sSten des estens und des UOstens dienen« (aus dem Sti1f-

tungsbrief). Bel dieser Gelegenher wurde vorliegender and herausgegeben, ıIn dem AaAusSser Dr.
Piffl-Pereevie und DDr. Fr Kardinal König besonders cdie Gründungsmitglieder Msgr

rof. Manuer (gestorben Oktober 19753 un! Dr Schulmeister (Chefredakteur der

JTageszeıtung » Die Presse«) Entstehungsgeschichte und Zweck der Stiftung nachgehen. Neben
zahlreichen internatiıonalen ökumeniıischen Symposlien, theologischen agungen, Vorträgen,
Festakten, un einem ersten ekklesiologischen Kolloquium 1974 sind bereits drei ITOSSC heo

logische Konferenzen gehalten worden, deren Akten, meılstens AaAUuUsS Zusammenfassungen der
eiferate und der Diskussionen bestehend, hler veröffentlicht werden. Ks sind cdiese: Konziharıtät
und Kollegialität als Strukturprinzipien der Kirche (6 bıs März 1970), Das Petrusamt 1n
ökumenischer Sicht (13 bıs November TI1STUS und seiıne Kırche christologische
un!| ekklesiologische Aspekte Z bıs April 1971 Die sehr ausführliche Dokumentatıon,
ın der besonders auf che Beziehungen den Orthodoxen und den altorientalischen Kirchen

eingegangen wird, ist VO. Generalsekretär der Stiftung, kfm Stirnemann, eI1-

gestellt. Offizielles Publikationsorgan der Stiftung ist Cie Zeitschrift »Wort un Wahrheıit«
(Freiburg-Wien, Herder).

Adelbert Davıds
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Arthur Vö6bus, Discoveries of Very Important Manuseript Sources
for the Syro-Hexapla. Contrıibutions LO the Research the Septuagınt
|! Papers of the Kstonıian Theological Docıety 1ın Kxıle 20), Etse, Stockholm
1970, XI+ S 4.00

Arthur V6ö65bus, The Hexapla and the Syro-Hexapla. Very Important
Discoverijes for Septuagınt Research Papers of the Kstonjan Theologıical
docıety In Kxile 22), Kıtse, Stockholm 197 XE S 2  O©

Die Hexapla des Origenes, das bedeutendste bıbelkriıtische Werk des Altertums, ist leider
nıcht erhalten. uch dıe Syro-Hexaplarıis, cCıe für ıne Rekonstruktion der VO.  - ÖOrigenes her.
gestellten Bearbeitung des Septuagintatextes unschätzbaren Wert besitzt, ist 1U einem
el bekannt. Daher wird jeder, der Septuagintastudien der uch 11UTL der syrischen Bibel
interessiert ist, begierig nach den beiden VO  — V66bus vorgelegten Schriften greifen, sobald
ihre sehr verheißungsvollen Titel hest,

In T’he Hexanpla wendet erft. sich jedoch zunächst yanz allgemeın der Hexapla und
rag alles Wissenswerte ZU. harakter ıhrer einzelnen Kolumnen un: ZUMIM Erhaltungszustand
der origeneischen Rezension ın der Kolumne Z U  en (1-31) Danach diskutiert Herkunft,
Zeıt, Vorlage, Gestalt, Rolle und Erhaltungszustand der Syro-Hexaplarıs Nur dıe Seıiten
67 bıs wıdmet dem Quellenmaterı1al Kr beschreibt den sehr Jangen Weg der Wiıssen-
schaft und seın eigenes entsagungsvolles Suchen »In heat, thirst an fatıgue« (69 Discoverzes
2) bis ZUT Auffindung des Ms Midyat Abdullah Gülce (Diese richtigen Ort nıcht genannte
Bezeichnung Tag der Kodex nach Diriscoverzes 2) Der und ist; tatsächlich wertvoll Die 182
erhaltenen Fohoblätter eines nach ert. 1M Jahrhundert 1n ungewöhnlichem Serto geschrIie-
benen Kodex bieten den bisher großenteils nıcht ekannten syro-hexaplarischen ext VO. (Jen
32,9 bis eut &, versehen mıt sehr umfangreichen textkritischen Angaben. Leider bin 1C.
vergeblich der Aufforderung nachgekommen : ySee the facsımıle al the en! of thıs study«
(73 Anm Die olophone 74-78 syrısch miıt Übersetzung) lassen erwarten, da ß die syrische
Übersetzung autf sehr guten griechischen Handschriften basıert. Das zelg uch die knappe
Auswertung VO.  - eut

In Dascoverzes legt erf. immer mıit Hınweisen auf vorhandenes Materlial verquickt — neue
Handschriften VOT, dıe entweder ekanntes bestätigen der Unbekanntes AMNS 1C bringen.
WKur Jes kann er das Ms Jerusalem St. Mark AaUus dem Jahrhundert anführen,
füur Ksr und 'Tob dreı NEeEUE Handschriften. In lıturgischen Büchern fand »a surprisingly large
num ber of esSsonNs taken TOM the Syro-Hexaplaric Vers10n« (22), darunter erstmals bedeutende
'Leıle der enes1ıs un ein1ge atl Cantıca WwW1e etwa eut Ferner entdeckte NEUE

Handschriften exegetischen und patrıstischen nhalts, die syro-hexaplarische Texte enthalten
un: hexaplarische Lesarten notleren.

ert. legt wichtiges Materıial VOTL. Die berechtigte Entdeckerfreude sollte jedoch nıcht
Weıltschweifigkeit, überflüssigen Querverweisen un! dauernden Wiederholungen verleiten.
Ks waäare sinn voll SE WESCH, die beiden Schriften einer einzigen verarbeiten. Das Wäar möglich,
da das gesamte Material vorlag ; denn ach Discoverzes Anm wurden beide Schriften gleich-
zeıtig gedruckt. Allein dadurch hätten sich sehr ZU. Vorteil der Darstellung die
zahlreichen, teıils wörtlichen Dubletten vermeıden lassen. Das verhältnısmäßıig spröde Material
waäare eichter überschaubar geworden, WeNnn ın Übersichtstabellen geordne worden wäre,
die jeder genannten Schriftstelle die bekannten un:‘ Quellen angeführt hätten Diese
Schriftstellen hätten wenıgstens ıIn einem Index erfaßt werden mussen.

infrıd Cramer OSB
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Robert Murray Symbols of Church and Kıngdom. study un early
SYTLAC {radıtvon, Cambridge Universıty Press, London 1975 xXxV-+-394

Im Anschluß hn r+, daß ıne vertiefte Reflexion über die atur des theologischen
Ausdrucks selbst die ekklesiologischen Fragen Öördern kann, vesteht urray seıine vielseitig
informierende Studıe als e1iIn Angebot ZU Nachdenken über das ekklesiologische Sprachgut
der syrischen Kirche, deren Kıgenart ist, ıne ın Bilder gehüllte Theologıe ZU entfalten.

Abgesehen VO.  — ZzZwel alteren Arbeıten, Kır aiıner® und ourß, die nach dem heutigen
Stand der Forschung ıne unzureichende Textgrundlage haben, ist das uch VO  - die erste

ekklesiologische Darstellung mıt dem Versuch durch Quellenstudien, weıt dies 1 ersten

Anlauf möglıch War, das sprachlich schwer zugänglıche (}elände etwas durchsichtig machen.

gibt bedenken, daß diıe Ekklesiologie als formales Studienobjekt uch 1mM Abendland
TStT. später aufgegriffen wurde, daß veständlich erscheıint, daß In der frühen syrischen Kirche

noch viel wen1ger systematische Kirchentraktate vorhanden sind, obwohl In ihr eın auUSSC-

prägtes Kirchenverständnis gibt. ber Cie andere Mentalität führt anderen Ausdrucksweisen.
Das abendländische Denken strebt nach einer logischen Ordnung und Festlegung ; der semitische

Autor umkreıst Se1Nn ema ın komplexer Weise 1ın Bildern ; dıe Schärfe des Gedankens wird

vornehmlıch 1mMm antithetischen Vergleich herausgearbeıtet.
Da die theologische Erschließung der syrischen Kirchenväter noch 1ın den Anfängen steckt

und noch keıine kritischen Studien über literarische Formen, Bilder un Typologien vorliegen,
greift ZU Erhellung der Ekklesiologie ein1ıge symbolische Ausdrücke für T1ISTUS un! cdie

Kirche heraus. Kr »beschränkt« sich dabeı autf die frühesten syrischen Schriften bis VOL der

Irennung 1 und bewältigt mıt diesem Durchblick ıne immense Stoffülle, da jede Quelle
für sich gesondert schon vielfältige Spezlalstudien erfordern würde, deren Durchführung
keineswegs anstrebte, Wohl ber weıst 1im mer wıieder autf Desiderata hın Das Hauptmaterial
j1efern die Schriften Aphraat’'s un! Ephräm’s. umreißt seıne Methode S| daß die eiInN-

zeiInen Belege sammelt, S1e untereinander vergleicht un In Referenz ZU. Bıbel SE1LZ Die aANSC-
wandte Methode ware 1mMm Einzelnen diskutieren

Der Einleitungsteil 1-40) orjıentiert über die fruüuhe christlich-syrische I ıteratur und

eroörtert dabeı dıe vieldiskutierte Frage über den Ursprung des syrischen Chriıstentums, die nach

Abwägung der verschiedensten Thesen nach w1e VOT' 1M Dunkel bleibt. Als Hintergrund der

frühen Iaiıteratur wird uch das christliche Bildungswesen beleuchtet. Wır erfahren, daß cdıe

Adiabene en Hauptzentrum christlicher Konsolidatıiıon War.,. IDıie christliche Schule VO. Nisibis,
der eımat Ephräms, War wahrscheinlich nach dem Vorbild jüdischer kademıen errichtet.

I3 äaßt sıch schon sprachlich erkennen. Die Mitglieder der christlichen Schule bildeten 1ne

yGemeinschaft« knüsya. Die gleichen Radikale hat das Wort S ynNagoge« knüusta.
VDer Schwerpunkt des Buches, der Hauptteıil stellt den ın Bilder und Sym bole

eingekleideten ekklesiologischen Sprachgebrauch unter folgenden Wendungen VOL  e » Das olk

und dıe Völker«, » Der e1b Chrısti«, » Der W eingarten«, » Die Traube«, » Der Lebensbaum«, die

Symbole der Kırche, Ihıe Ekklesiologre der Väter, Salzburg 1964, a
Der hl. Enhräm der Syrer, eINE dogmengeschichtliche A bhandlung, Kempten 1859
Doctrina Sanctı Enphraem de HKecelesıa (Ohrıstı, Roma 1922 /23
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» Kirche als Tau und Mutter«, » Der Fels« un »Das Haus auf dem Felsen«, » Die pilgernde
Kirche«., Die bekannten Bilder lassen ıne ungewöhnliche Vielschichtigkeit mehr erahnen, als
daß 816 1mM Eınzelnen ext, auf ihre Bedeutungsfülle hın sau ber und nuancıert entfaltet wird.
Immerhin jefert die Studie wertvolle Einsichten. Instruktiv sind z.B die Beobachtungen ber
das Weinsymbol. Mıt der durchgehaltenen Metapher des Pflanzens wırd die Weinsymbolik ZU.

Ausdruck für dıe ununterbrochene Kontinuität eines historischen un! heilsgeschichtlichen
Prozesses, der sıch Nnıc In der Antiıthese Israel-Kirche erschöpft, sondern 1M weıiterentwickelten
poetischen ild ZU. Ausdruck der Synthese wird als Fürsorge und Treue (Aottes für alle
Menschen. Der gleiche Symbolkomplex spiegelt uch die TE der Kıirche als e1b Christi wiıider
und ist eın ıld für die Beziehung der Kirche Christus ın iıhren verschiedenen Formen,
PassıVv und aktiv, ıne Aussage über die göttliche Initiative und (inade und dıe Art des mensch-
lıchen FEinsatzes in der Kıirche. Gerade 1ın diesem eıl des Buches werden die Quellen für die
Idee der Einheit und für das M ystervum HKeccelesiae freigelegt.

Unter den vielfältigen Aspekten der Symbolsprache verdient ıne bemerkenswerte Deutung
über den heilsgeschichtlichen Anlaß hervorgehoben werden. Im Gegensatz ZU. androgynen
Theorie versteht Ephräm dıe Mißachtung des (Gebotes als unmiıttelbaren Übergang VO status
der Kindheit Il Unschuld) ZUT vorzeıtigen Reife mıiıt raschem Altern und STE. hier mıiıt Irenäus
1n Verbindung. Der gleichlautende Kommentar Hw enesis bei Irenäus und Kphräm ist. nach

1ıne Mahnung, daß che augustinısche Lesart der eNesis 1 Lichte VO  - Paulus kein Monopol
ın der christlichen Theologie habe J01-6 Die hıermit aufgewlesene Tradition ist somıiıt eiın
weıteres and zwıschen Ost- un! Westkirche.

Der IL Hauptteıil wıdmet sıch spezieller der Frage nach den Quellen (S 277-347). Drei
Eıntlußströme springen 1Nns Auge : Auf Grund exegetischer Arbeitsweise und haggadischem
Erzählstoff ın erster Linie dıe jüdısche Tradition ; dann das griechisch-lateinische Christentum,
wenn uch 1m semitischen Gewand, da. cdie Technık der T’estimonıa beweist, Ww1e zuUut die 'Tradi-
tıon bekannt War, desgleichen die exegetische FKForm der Typologie. Dazwischen liegt der Eın-
flußstrom der Judenchristen.

Der gelehrte Apparat dokumentiert den vertrauten Umgang mıt den Quellen un: kritische
Behandlung der Fachliteratur, daß 1112  > hler aufschlußreiche Urteile un scharfsichtig
Probleme signalisiert findet, z.B wiıird ZUT ersten englischen Übersetzung mıit Kommentar der
Schrift phraats VO  - eusner 1971 (S 49f. Anm J) angemerkt, daß Cdie Auswahlübersetzung
die bezeichnenden Aspekte über diıe Art der T’esteumonıia verdunkelt, nämlich dıe Frage nach der
ITradition als solche und die theologische Argumentation In sıch selbst.

Ein Anhang (S 349-363) mıt Übersichtstabellen der christologischen und ekklesiologischen
Bezeichnungen 1n den behandelten Schriften mıiıt iıhren Refenrenzen 1n und N' gut auf-
geschlüsselte Bibliographie Uun!: ndices erleichtern das Eindringen ın
das reiche Stoff- un! Problemgebiet.

Das Anliegen dieses Buches, daß die syrische Patristik einem genulnen Kirchenverständnis
hinführen kann, da ihre rägnanten und suggestıiven Bılder nıchts festlegen der
ausschließen, wırd VOo ert. mıiıt Nachdruck vertreten. Denn eiIn Grundproblem der
KEkklesiologie ist nach ihm, wıe sich ıne allgemein verbindliche Einheit formulieren 1äßt,
die zugleich den Pluralismus der authentischen Kirche respektiert. Hier könnte die syrische
Patristik Anstöße geben, die insbesondere 1n ihrem subtilen Dichter-Theologen Kphräm sprach-
iıch offen bleibt, Wäas immer eın Zeichen VO.  S FKülle und Beichtum ist, Eigenschaften, die diese
Arbeit kennzeichnen.

Margot Schmidt
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Riccardo Terzoll, Il Lema della beatıtudıne NEL nadırı Sarr. Presente
futuro della salvezza, Brescı1a, Morcelhana, 1972, 210 Il Pubblicazıon1ı

del Pontific10 Seminarıo Lombardo 1n KRoma, Ricerche cı Sc]lenze Teologıiche,
IN

Die Untersuchung VO.  } Terzoli wichtigen 'Themen w1e Glückseligkeit, Reich, eben,
Brautgemach, uhe befasst sich mıiıt Dokumenten Aaus der syrischen Iateratur der ersten viıer

Jahrhunderte. uch ursprünglich griechisch verfasste Werke werden berücksichtigt. Ks werden
das koptische Thomasevangelium, dıe den Salomons, die Thomasakten, Aphraates, Kphräm
(der armenische KEphräm nach lateinischen Übersetzungen), Qurillona un der 1ıber graduum
befragt. Zum Vergleich werden kurz einıge Autoren aus der ynicht-syrischen« Laıteratur heran-

gEZOSCH ; der zweıte Klemensbrief, Papılas, Tatıanos, Justinos, Theophilos VO.  — Antiochela,
Kırenalos. Terzol: kommt Z Ergebnis, dass, wı1ıe verschieden uch der Sıtz 117 Leben se1liner

Quellen ist, die Glückseligkeit bel den Syrern durchgehend den Zustand nach dem ode bezeich-

net, un dass die heutige eitzer sodann meıistens negatıv beurteilt WIT:!  d. Kıine 1mMm metaphy-
sischen Sinne ydualistische«, vielleicht AaAUus hellenistischem FEinfluss erklärbare Tendenz ist

besonders 1ın den Thomasakten bemerkbar, während e1INn mehr aszetisch-eschatologischer Kın-

schlag bei dem paulinisch denkenden Aphraates verzeichpet wird. Wohl unter jüdisch-mesopo-
tamischem Einfluss stehen che den Salomons und Qurillonas für ıne sakramental-liturgische
Auffassung, nach der das Paradıies für den UrCc. T1ISTUS erlösten Menschen schon Wirklichkeıit
ist Vollkommenheıit un Glückseligkeit eschatologısches Paradıes bedeuten ıne ück-

kehr Z ursprünglichen Zustand Adams Ephräm versucht ıne Synthese der verschiedenen

Tradıtionen, während der aszetisch-rigoristische 11ıber graduum den Paradieseszustand Adams

1Ur den schon jetz 1ın der mystischen Schau befangenen Vollkommenen zuspricht. Von den

ynicht-syrischen« Autoren haben 'Tatıanos und Theophilos dıe meısten Anklänge die syrischen
Traditionen. Besonders hervorzuheben ist, dass cıe Syrer hinsichtlich der Eschatologie nicht
ott der den ater, sondern ausschliesslich Cdie Beziehung ZU Krlöser 1Nns Auge fassen. Zum

VO.  - Terzoli behandelten 'Thema könnte jetz herangezogen werden Mur ra V, Symbols of
Church and Kıngdom. udYy In Karly yT1aC Tradıtion, London 1975

Adelbert Davıds

ırk A Damme, Short (Nassıcal Armenıuan Grammar, Universıty
Press Fribourg/Switzerland, Vandenhoeck Ruprecht Göttingen 1974

S i Orbiıs bıbheus et, orentahs. Subsidıa didactıcal).
Kür die Einführung ın das Altarmenische steht gegenwärtig NUur die »Altarmenische Tam-

matik« VO  w (Heidelberg Z Verfügung, cdie bern ihrer Weitläufigkeit
für Anfänger unübersichtlich und zudem hne den dazugehörıgen Index kaum benuützen

18  '9 der selınerselits wieder 1n das Wörterverzeichnıs der »A ltarmenischen Chrestomathie« VO.  -

(Heidelberg eingearbeitet ist. Das praktische »Altarmeniıische Elementarbuch«
VO  - Meillet (Heidelberg ist, leider nıcht mehr aufgelegt worden. So ist, 118  > für diese

für Anfä  er gedachte altarmeniısche Kurzgrammatık besonders dankbar.
ırk Va Damme, Professor für Ite Kirchengeschichte, Patrologie un prachen des

Christliıchen Orients der Universität Freiburg 1n der Schweiz, 1970 alg Privatdruck
bereits einen Vorläufer dieser Kurzgrammatık, das »Rudimentarıum Haıcanum« (50 heraus-
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gebracht. Rezensent hat, nach diesem »Rudimentarium« der Universität München Anfänger-
kurse mıiıt bestem Krfolg abgehalten. Die Studenten fanden sich sehr rasch ın dem Büchlein
zurecht und durch die darın enthaltenen Hinweise auf die Grammatiken VO  - Meillet; und Jensen
auch leicht den Zugang den größeren Werken. Ich weifle N1C. da ß die vorliegende eTr'-

besserte und erweıterte englische Fassung noch bessere Dienste beim Anfängerunterricht eisten
wird.

Dem ert. ist gelungen, alles WIT.  1C Wichtige knapp zusammenzufassen und über-
siıchtlıch uch In typographischer Hinsicht darzustellen. Das 2-seitigelnhaltsverzeichnis
In der des Buches ermöglicht rasches Auffinden der gewünschten Abschnitte und TsSsetzt
weitgehend eın Register. Die KEınteilung des Stoffes ist, sehr praktisch Vor dem Inhaltsverzeich-
Nn1ıs stehen Lautlehre un! Nomen, hinter dem Inhaltsverzeichnis Verbum, Syntax und ‚Wwel
Register. Das Kegister (S 52-55 enthält die In der Grammatik vorkommenden armenıschen
Wörter un! uch die Kasusformen der Pronomina, für die der Anfänger besonders dankbar
sein wird. Ebenso brauchbar ist auch das Register »vIndex of endings« (S, e1InNn rück-
Jäufiges, Iso nach den jeweils etzten Buchstaben geordnetes Verzeichnis der Kndungen, das
dıe Bestimmung aller Nominal- und Verbalformen ermöglıcht Dabei ist. dıe FKülle des auf
zusammengedrängten Materlials DSanz erstaunlich, W1e bei der Lektüre uch schwlierigerer
armeniıscher Texte immer wıieder festgestellt werden konnte. Um den Anfängern die Benutzung
noch mehr erleichtern, füge iıch einIige Vorschläge A Verbesserung und VOTLT allem ZU. Ergän-
I1 &. M1r solches wünschenswert cheint Um Raum ZU SParen, gebe iıch die Seite und
nach dem Komma die jeweils linken Rande bezeichneten Abschnitte

4! und 57 lies !) second
5, The phabe’ Il füge hınzu . 9()
O, Enhw/dughn
8,2 ult(1ıma) z 51-56
8,3 Die ege für Vor ist allgemein gefaßt. Vergl 15:2 gu unl °des Frühlings’ USW

10,2 have S; in-/7COA 10,2 st(att) 'evening’ 'night'
St. "chapter’ num ber’

10,3 ave L.sg. in-n y, ıth Ab.sg. 1n -77
füge 10,4 ome adjectives have L.sg in-nLD (see 2 9 2+3)

10,5 nde hier wäre noch eın inweis auf WUMNLWO, u:ulnn:.ön_/ ‘Gott)’ nm.4
erwunscht.

I22192  Besprechungen  gebracht. Rezensent hat nach diesem »Rudimentarium« an der Universität München 2 Anfänger-  kurse mit bestem Erfolg abgehalten. Die Studenten fanden sich sehr rasch in dem Büchlein  zurecht und durch die darin enthaltenen Hinweise auf die Grammatiken von Meillet und Jensen  auch leicht den Zugang zu den größeren Werken. Ich zweifle nicht, daß die vorliegende ver-  besserte und erweiterte englische Fassung noch bessere Dienste beim Anfängerunterricht leisten  wird,  Dem Verf. ist es gelungen, alles wirklich Wichtige knapp zusammenzufassen und über-  sichtlich — auch in typographischer Hinsicht — darzustellen. Das 2-seitigeInhaltsverzeichnis  in der Mitte des Buches ermöglicht rasches Auffinden der gewünschten Abschnitte und ersetzt  weitgehend ein Register. Die Einteilung des Stoffes ist sehr praktisch : Vor dem Inhaltsverzeich-  nis stehen Lautlehre und Nomen, hinter dem Inhaltsverzeichnis Verbum, Syntax und zwei  Register. Das 1. Register (S. 52-55) enthält die in der Grammatik vorkommenden armenischen  Wörter und auch die Kasusformen der Pronomina, für die der Anfänger besonders dankbar  sein wird. Ebenso brauchbar ist auch das 2. Register »Index of endings« (S, 55-60), ein rück-  läufiges, also nach den jeweils letzten Buchstaben geordnetes Verzeichnis der Endungen, das  die Bestimmung aller Nominal- und Verbalformen ermöglicht. Dabei ist die Fülle des auf 60 S.  zusammengedrängten Materials ganz erstaunlich, wie bei der Lektüre auch schwierigerer  armenischer Texte immer wieder festgestellt werden konnte. Um den Anfängern die Benutzung  noch mehr zu erleichtern, füge ich einige Vorschläge zur Verbesserung und vor allem zur Ergän-  zung an, wo mir solches wünschenswert scheint : Um Raum zu sparen, gebe ich die Seite und  nach dem Komma die jeweils am linken Rande bezeichneten Abschnitte :  4, Zl. 12 und S. 5, Zl. 5: 1. (= lies!) second  5, Zl. 1 : The Alphabet : + (= füge hinzu!) M 9 J 9-20  5: Z.4:1 l;[111m[3wa7[1  8,2 : ult(ima) : 1. M 27 J 35. 51-56  8,3 : Die Regel für * vor n ist zu allgemein gefaßt. Vergl. S. 15;2 gul ‘des Frühlings’ usw  10,2 : 1. have a L. sg. in-[1 :  RDD RR N  10,2 : st(att) ‘evening’ 1. “night’  st. ‘chapter’ 1. “number’  MN  10,3 : 1. have a L.sg. in-n), with an Ab.sg. in-n)k.  N  10 füge an : 10,4 Some adjectives have a L.sg. in-nid (see P- 24, 243).  N  10,5 am Ende : hier wäre noch ein Hinweis auf wumnıwö, ulumn:_ön_/ ‘Gott’ M 26 Anm.4  J 44 erwünscht.  12,2 : 1. ... have the Ab.sg. in-mi(£)  122 8t. nnın 1: UL  131 ıB: ql.u,nuf:[' l quuuufi!'  13,2 ult. : 1. ‘antichrist’ ; st. ‘“edge’ 1. ‘shore, coast’  133 ult T: ql;11nL[3[uß‚ ql;[mL[3[;mi}  14,2; 14,3; 14,4; 14,5 : 1. Sg.N.A.  L 6.D.E:  14,5 :  15,2 :  bei dem Abschnitt über die Jahreszeiten + M 59 g J 144 Bem. 2  RRARDNRRNRDNAN  16,4 :  st. mug 1. nın  st. mımwL.D . (nmlruug) J 146  N  173  ult. : + I. l[1ufiu:fip„p lll[)l[[llllfi[l.p u:qw[ufi:ufip_p  N  1750  +  N  22,4 :  ENAhave the Ab.sg. in-mi(£)
122 st. IILUU1 11u1u
131 st. qtu1nuf:f gunl
132 ult. ‘’antichrist’ ; S%. edge ‘shore, coast)’
133 ult. qli11m.[ß/uß‚ llli[1flLpblll[l

14,4; 14,5 Sg.N.A
(D14,5

15,2 bei dem Abschnitt über die Jahreszeiten M 59 144- BemV R2 Q WD-WR R WD N D 16,4 sSt. Illlllllg
st. (HWITLUL£) 146

1703 ult. l[u:fiun7p„p ın fılı u dp.p l.lllllll[llfill]liF _p
1715
22,4 TE
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24,1 rechte Spalte : St. hüb.p Fılfı.p
24,2Besprechungen  198  24,1 rechte Spalte : st. /db,p 1. ulf,p  24,2 : 1. ... their D.L.sg. in-n.d, their G.sg. in-ny.  unter wy// füge ein (I.) uyjm  unter l]]1LU L (DiE)) l”1LUI1LIF Ab. 141Lu15!' Ba 1/]1Lunl[  24,3  l. The D.sg. goes with the G.sg. in-mj (07-mL).  Die 8 aufgeführten Adjektive bilden G.D.sg. auf-ny.  Das sollte bei den Kasusformen aufgeführt werden.  Bei Ä[tfl: Mk. 2,21 ist der Ab.sg. Äfm_, belegt.  Bei fln[l : 1. Ezra 6,25 ist der Ab.sg. fln11n_[ belegt.  w bildet G.D.sg. auf-ny oder-nL, ebenso Aurfur.  Bei w ist 1. Makk. 9,14 der L.sg. w)nıd, und Ri. 3,21 der Ab.sg. w)ny belegt.  25,1 : st. 24,4 1. 24.2  26,5 : + ‘sixfold’ l[l:gl[[1fl  33,1 ult. : 1. JEm-nip  33,2 :  1. ybn-j-ny  848 :  vor ‘I know’ + Imperative L}[Hnl?u: J 257 Anm. 1  3T  + fluunu[m:„p J 260  R D RR RN B  37,5 :  für die Anfänger wäre erwünscht der Hinweis auf weitere Stellen der vorliegenden  Grammatik, und zwar : ‘I listen’ + (41,6); ‘I eat’ + (42,1) ; ‘I drink’ + (42,3)  N  381  + J 284  N  38,2 :  + J 284; ‘I become’ + (41,5)  N  3830  nach imp. ww + wpwnk.p  ‘T put’ + (41:5)  N  38,4 :  ‘I lead’ + (42,5); ‘I have’ + (42,6)  N  38,6 ult. : + z/l;ly.upan  N  39,2 : + J 264a. 282  alt. 2 1[l[11[111[.'u:_„1 Mk 9,19(20)  39,3 : ‘I come’ + (42,1); °I give’ + (41,5); ‘I go’ + (42,2)  39,6 ult. : + [uung, Fl.u_q[l[1‚ EwgunpnLp  39,7 ult. : + (40,5)  40,2 : st. uu1umfuug[1 K uu1ulnfiwgu:_/  40,6 ult. : 1. J 43. 247. 286  41,2 : + J 242. 244  4153  + J 2920  HN RBR RN DD  +J292c  41,4 :  ult. : vor ‘participle’ + I_L-l1m_ ‚P J 260  N  41,5  die drei Formen des subj.aor.pl. 1 lauten : l}[1_t]an, l;ld19nL_g‚ mwWgnLD  mediopassive ind.aor.sg. 1 lautet : lnpuj  N  41,6, vorletzte Zeile : imper.pl. + (jm.wy,p) J 260  N  421  ‘I come’ + J 282; ‘I eat’ + J 280  Die Imperative Aor. von mumkd lauten hbp, Ybpwyp  42,2 :  + J 282  423 :  vor ‘I drink’ + :u11,1[:g‚ u111115[.'u‚ wNP, W[IFLB J 280  42,4 :  vor ‘I know’ + Öwfrl;m_,g‚ Öala gbu‚ ÖLUÜ[I[1‚ öwf:bw_‚_p J 287  42,5 :  nach mul[1_qbu + imp. wnuf, lflul[|le (m1u11!'_p) J 260  NRNNNN  42,6 :  imperative IIUIL ([1u1)‚ l[u1uu_/£ (111upran) J 260their D.L.sg in-nLd, eIr G.8g. 1n-n_].

unter W füge e1in (4) W
unter ılfııu (D.L.) L”7LUIILL; ıUffiLudt LUn

24,,3 The D.sg ZOCS ith the G3g in-n] OT-ML
Die aufgeführten Adjektive bilden G.D.sg auf-nj.
Das sollte bel den Kasusformen aufgeführt werden.
Be1l Afadı 221 ist der Ab.sg Ü/n_, belegt.
Bel lınnn HKızra 6,25 ist der Ab.sg. fln1m_[ belegt.
u bildet G.D.sg auf-n_, oder-/AL, ebenso Au [ı
Be1l u ist Makk 9,14 der L.sg W 2nu?, un Rı 321 der Ab.sg wn belegt.

25,1 St. 24,4 249
26,5 ‘s1ixfold’ ı/ Eglıfl
38,1 ult. . JEn-nLp
33,2 JEn-j-n]
5 VOLr vr know Imperative g fn E u 257 Anm.
37,4 filllfllll[1flL£ ”260)2 2 O2 - D N RN 8410 für Ccie nfänger wäre erwuünscht der 1n wels auf weıtere Stellen der vorliegenden

Grammatık, und x listen’ (41,6); A} eat' (42,1); E drink’ (42,3)
38,1
38,2 284; °} become‘’ (41,5)
38,0 nach ImMp U wnwNnE.p

*‘1 put’ 41,5)
38,4 1 ead’ (42,5) 41 have (42,6)
38,6 ult. l/l?lllü[ll1L£
392 264a 8)

uIt nın ugn 9,19(20)
39,3 r come‘’ (42,1); A} g1ve’ 41,5) go 42,2)
39,6 ult. Pwgß.p, Pwgfn,
39,7 ult. 40,5
40,2 ST UU[UIII£IUIH[I Ull[lllllilulglllj
4.0,6 ult. DA 286
4.1,2 49 744
41,3 290926a AD D O A J292e41,4

ult. VOL ‘participle’ JEnnLp 260
4.1,5 die drei Formen des subj.aor.pl. lauten Üfqnıp; En fgnep, UILU9I1L£

mediopassive ind.ao0r.sg. lautet : Lr
41,6, vorletzte Zeıle imper.pl. ( [L £) ”260)
42,1 A come‘ 282; “r eat’‘ 280

Die Imperatıve Aor. VO nunbd lauten UEn U Enwy.p
4.2,2
42;3 VOTL } drink‘’ wnpfg, wnpgbu, WT wnpf.p 280
42,4 VOL al know Öw[:l;m19‚ Öaı _qlm‚ Öluf1[1[t‚ Ölllfi[;ul]£ R7
42,5 nach l!ll.ll[19bll ImMp. UT , ımw f.p (mm[1!'_p) 260D R RD D N 42,6 imperatıve un Hw) L ] w ].p (L pupme _p) 260
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42,7 nla f 784
43,2 ets 23,18 lUIIIFUIL
44.,,6 preposıtions ; nln E d
44, 'T’he preposıtion an postposition194  Besprechungen  42,7  T: Ef1anf:[lfi J 284  43,2  Acts 23,18 1. wnbu:L  44,6  1. prepositions; 1. plg k  44,8  l. : The preposition and postposition ...  U E D D  44,9  ‘in the desert’ + Lk 3,2  ult. : 1. /r duprny wyinfı ‘out of the man’ + Mk 5,8  45,2  in Lk 4,41 1. €e?  l. ... will renew  46,1  46,2  in Jo 8,14 tilge unl ; nach l[l/wlnL[3[1Lfi e [nf  46,3  : 1. Mt 17,(19)20 :  46,4(b) : in Mk 8,9 1. four thousand  46,4(c) : in Jo 6,60 nach moMoi + o5v  47,3(c) : + J 493  47,3(c) : 1. Mk 9,(25)26; st. /rl 1. frl  47,6  : in Lk 5,31 st. u1[1an 165 Lq[nnnj, st. öyıalovres 1. ÖyıaivovTES  47,7  : st. Ex 4,1 1. Lk 18,19  48,1  : + J 264; 1. wnulıg JWIIILUILHL[JITLUÜ  48,2  : + J.4938  48,3  : + J 137. 402. 403  R R TDR H HR BB R E RN  48,4  : + J 358. 416  in Mt 28,20 : nach 7»peiv + mdvra  48,4 ult. : 1. M 129 J 266-274  48,5 : Attr. + J 275  48,8 : in Lk 9,60 1. ql/l;rlmeuÜ und eavrÖv  49,1 ult. : 1. M 130 J 312. 313. 356  49,3 : in Lk. 5,20 1. / /gfılı plg und deewvral goı  49,4 : in Mt 9,24 1. 1u‘1 n8 und 00 yap  49,6 : in Mk 1,16 1. die griech. Variante (dudıßdMovrtes) 7a Siktva  49,6 ult. : 1. M 132 J 497-499  50,1 : 1. yanyım wnlby  51,1 und 2 : st. relative sentence 1. relative pronoun (3 X)  51,1 : in Jo 6,63(64) : st. Aku 1. Llfll} Äl;q  51,2 : in Mk 4,24 1. uv  HR RR R®LDL RD UB ND  53, linke Spalte : 1. ydt 21,4  mittlere Spalte : nach /w4 36,2 füge ein : Ll;1uL 41,4  S  55, linke Spalte : 1. -w _ NA.sg. 20,2 21,1  Diese Bemerkungen sollen zeigen, wie sehr das Buch den Rezensenten interessiert, und  wollen seinen Wert in keiner Weise schmälern. Dieser Kurzgrammatik ist weiteste Verbreitung  zu wünschen. Sie wird sich als eine sehr praktische Unterrichtshilfe erweisen.  Julius Aßfalg  Urbat‘agirk‘ - Tagharan. Facsimiles of the first Armenian printed books  (1512-1513), Venedig - San Lazzaro 1975, 18 S.+276 S. Facsimile-+5 S.  (Calouste Gulbenkian Foundation Armenian Library).  Der armenische Buchdruck begann Anfang des 16. Jh.s in Venedig mit den Drucken eines  Mannes, der sich selbst »Jakob der Sünder« nennt und über den Weiteres nicht bekannt gewordenO2 - 09 - 02 00 44,9 65  ıIn the desert’ 3!

ult. lillll1ll.fl_l TL out of the man D,
45,2 In 4,,41 el194  Besprechungen  42,7  T: Ef1anf:[lfi J 284  43,2  Acts 23,18 1. wnbu:L  44,6  1. prepositions; 1. plg k  44,8  l. : The preposition and postposition ...  U E D D  44,9  ‘in the desert’ + Lk 3,2  ult. : 1. /r duprny wyinfı ‘out of the man’ + Mk 5,8  45,2  in Lk 4,41 1. €e?  l. ... will renew  46,1  46,2  in Jo 8,14 tilge unl ; nach l[l/wlnL[3[1Lfi e [nf  46,3  : 1. Mt 17,(19)20 :  46,4(b) : in Mk 8,9 1. four thousand  46,4(c) : in Jo 6,60 nach moMoi + o5v  47,3(c) : + J 493  47,3(c) : 1. Mk 9,(25)26; st. /rl 1. frl  47,6  : in Lk 5,31 st. u1[1an 165 Lq[nnnj, st. öyıalovres 1. ÖyıaivovTES  47,7  : st. Ex 4,1 1. Lk 18,19  48,1  : + J 264; 1. wnulıg JWIIILUILHL[JITLUÜ  48,2  : + J.4938  48,3  : + J 137. 402. 403  R R TDR H HR BB R E RN  48,4  : + J 358. 416  in Mt 28,20 : nach 7»peiv + mdvra  48,4 ult. : 1. M 129 J 266-274  48,5 : Attr. + J 275  48,8 : in Lk 9,60 1. ql/l;rlmeuÜ und eavrÖv  49,1 ult. : 1. M 130 J 312. 313. 356  49,3 : in Lk. 5,20 1. / /gfılı plg und deewvral goı  49,4 : in Mt 9,24 1. 1u‘1 n8 und 00 yap  49,6 : in Mk 1,16 1. die griech. Variante (dudıßdMovrtes) 7a Siktva  49,6 ult. : 1. M 132 J 497-499  50,1 : 1. yanyım wnlby  51,1 und 2 : st. relative sentence 1. relative pronoun (3 X)  51,1 : in Jo 6,63(64) : st. Aku 1. Llfll} Äl;q  51,2 : in Mk 4,24 1. uv  HR RR R®LDL RD UB ND  53, linke Spalte : 1. ydt 21,4  mittlere Spalte : nach /w4 36,2 füge ein : Ll;1uL 41,4  S  55, linke Spalte : 1. -w _ NA.sg. 20,2 21,1  Diese Bemerkungen sollen zeigen, wie sehr das Buch den Rezensenten interessiert, und  wollen seinen Wert in keiner Weise schmälern. Dieser Kurzgrammatik ist weiteste Verbreitung  zu wünschen. Sie wird sich als eine sehr praktische Unterrichtshilfe erweisen.  Julius Aßfalg  Urbat‘agirk‘ - Tagharan. Facsimiles of the first Armenian printed books  (1512-1513), Venedig - San Lazzaro 1975, 18 S.+276 S. Facsimile-+5 S.  (Calouste Gulbenkian Foundation Armenian Library).  Der armenische Buchdruck begann Anfang des 16. Jh.s in Venedig mit den Drucken eines  Mannes, der sich selbst »Jakob der Sünder« nennt und über den Weiteres nicht bekannt gewordenll46,1
46,2 iın Jo 8,14 tilge lllllqllljil nach lll[lüjflL/3llfll f
46,3 Mt 7,(19)20 :
46,4(b) In Mk 5,9 our thousand
46,4(c) 1ın Jo 6,60 nach mTOAAOL O UV
7,3(0) 4983
7,3(C) 9,(25)26; ST frı Fulı
47,6 ın .31 sSt. ll1/lll1n] FA ufunng, st. ÜYVLOLOVTES ÜYLALVOVTES
41, 7 sSt. Kx 4, 1 18,19
48,1 264 ; U.llllllil_l] _,Luu[tulanlt?l;mß
48,2
48,3 137 402 403D \a E O OD E U C D B u ıOD 48,4 358 416

ıIn Mt 28,20 nach TN MTAOVTO
458,4 ult. 129 266-274
458,5 ttr. 275
48,8 ın 9,60 lllfblll?lllLuß und EAQUTV
49,1 ult. 130 312 313 356
49,3 In 4 5,20 1179 pbg und AOEWVTAL TOL

49,4 ın Mt 9,24 gı n un OU yVap  -
4.9,6 ın 116 die griech. Varlante (adıßaAAovrTeEs) Ta ÖLKTUGO
49,6 ult. 132 497-4.99
DU, 1 L uu pen wnr
51,1 und St. relative sentence relatıve PFONOUN (3
51,1 ın ‚Jo ST AFa fın &bg
51,2 ıIn 4.,24 ÜLLUVO DB D OD AD O Bı O U O A Rı 53, linke Spalte yl 21,4

mittlere Spalte nach [ 149 36,2 füge eın 1 Eu] 41,4
5 s linke Spalte NA.sg 20,2 211
Diese Bemerkungen sollen zeıgen, Ww1e sechr das uch den Rezensenten interessliert, un

wollen seinen Wert 1ın keiner Weılse schmälern. Dieser Kurzgrammatık ist, weıteste Verbreitung
wünschen. S1ıe wird sich a‚ IS ıne sehr praktische Unterrichtshilfe erwelsen.

Julius Aßfalg

Urbat’agırk" Tagharan. Facsımıles of the first Armen1ı1an printed books
(1512-1513), Venedig - San Lazzaro 1975, 18 Facsımıle-+5
(Calouste (Aulbenkıan Foundatıon Armenı1an 1ıbrary).

Der armeniısche Buchdruck begann Anfang des Jh.s ın Venedig mıiıt den Drucken eines
Mannes, der sıch selbst »Jakob der Sünder« nennt und über den Weıteres nıcht bekannt geworden
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ist. I[hiese armeniıischen Frühdrucke gehören den gahZ großen Rarıtäten verschiedener Biblio-
theken Ks ist daher sehr U begrüßen, da ß die Gulbenkian-Stiftung 1n Zusammenarbeit mıiıt dem
Matenadaran ın Krevan und der Buchdruckereı der Venediger Mechitharisten ‚Wwel dieser
Frühdrucke In gut gelungener Facsimile-Ausgabe weıteren TrTelsen wıeder zugänglich gemacht
hat

ÖC‘ugasezean, der stellvertretende Direktor des Matenadaran, gibt ın der sehr informatiıven

Einleitung (S 1-18, armenisch) einen Überblick über die Anfänge des armenischen Buchdruckes.
Bıs ın die etzten TE galt als altestes armeniıisches uch un bestritten der »Parzatumar Hayoc «
Il Armenischer Kirchenkalender), Venedig 1512 Von den übrigen Venediger Frühdrucken

rag 1U noch der yPataragatetr« !l Missale) eın Datum 513), die restlichen Venediger Truüh-
drucke sind undatiert. Um 1U cdie Reihenfolge cdieser Drucke ermitteln, ging Ishanyan
ın wel Aufsätzen (Banber Matenadaranıi | Krevan 275-298 und |1967] 183-189) VO  y

der Beobachtung AÜuUS, daß Jakob ycdler Sünder« 1ın seinen Drucken Zierleisten In Korm aufgerollter
Schriftbänder oberhalb des Textes verwendet. Im Aauie der verschiedenen Drucke nutzten sich
die verwendeten Matrıtzen aD und zeiıgen 1immer mehr Beschädigungen, daß sich A UuSs dem
(Arade dieser Beschädigungen die Reihenfolge der Drucke ergibt. Aufgrund cheser Beobach-

tungen macht IShanyan folgende Keihenfolge sehr wahrscheinlich Urbat’agirk”, Pataragatetr
I Ast ark , Parzatumar (1512.1; Tagaran. Vorliegende Facsimileausgabe bietet Iso
den nach IsShanyans Forschungen frühesten un spätetesten Druck Jakobs FEın Bedenken
die Ergebnisse dieses sich recht einleuchtenden Verfahrens soll ber nıicht verschwıegen
werden : Der »Pataragatetr« Tag das Datum 1513, der nach I1shanyan spätere » Parzatumar«
das Datum 1512 Das Meßbuch mußte Iso VOT der der Kalender nachdatiert Se1IN. Das
ist. nıcht ganz unmöglich, eın einleuchtender Grund ist ber bis jetz noch nıcht gefunden
worden.

Der yUrbat ’ agirk « (Freitagsbuch, 124 Facsımile) verdankt selnen Namen den einleitenden
Worten des Buches »Am Urbat ’ -Tag Freitag) der Mittwoch bringen S16 den Kranken

das 'T’or der Kiıirche und n...« Ks handelt sıch ıne Sammlung VO  = (+ebeten
verschiedene Krankheıten un Übel, z.B (Gebete des hl Zyprlan, des Gregor VO  - Narek, des

Patrıarchen Phokas, vier Evangelienabschnitte über Krankenheilungen 8,5-13:;
6,1-11: Joh. - Anrufung aller Heıiligen, nrufung des wundertätigen

TEeUzZES Christiı, uch des VO.  - einer Schlange (+ebissenen Ya Das »Buch jeder Art VO  w Plage«
(mıt der Lagenzählung I 3+3 6’ zwıschen Lage [6] und |7| eingefügt) ist vielleicht
nach Abschluß des Druckes des Urbat’agirk” gedruckt und nachträglich eingefügt worden.
Seinem Inhalt nach weıst der Urbat’agirk‘ nach (‘ukas&zean (S {2.) große Ahnlichkeit mıt
Hs Krevan Nr. 3248 (J 1476 auf, scheint Iso 1500 beliebt SCWESCH Se1IN und sıch deshalb
für den Druck empfohlen haben

Der ylagaran« (Liederbuch, Sammlung VO als bag bezeichneten Gedichten, 159 YWacsı-
mile) nthält nach der »Geschichte des hl Gregor, UNSeres Krleuchters« weltliche und geistliche
Gedichte VO  - Tik (um 1300), Nerses Snorhali (T 1173), Georg ardapet, insbesondere ber
Dichtungen VO  - Mkrtie6‘ Nagas (T 1470 Uun: allein Gedichte VO. Johannes T1kurane i
(15 Jh.), die sıich offensichtlich 1500 besonderer Behebtheit erfreuten. Die (+;edichte der
beiden letzteren sind ın NEUEeTET eıt 1n Krevan kritisch edier‘ worden (Ed. Hondkaryan, Mkrti@e‘
Nagas, Krevan 1965 ; Em Pıyazyan, Hoyvyhannes T’‘Ikurane’i, ager, Krevan 1960 In beiden
Editionen wird Cie Textgestalt des Tagaran VO  - 1513 berücksichtigt.

Dem Matenadaran, der Druckerei der enediger Mechitharisten, besonders ber der (+ulben-
kian-Stiftung ist dafür danken, daß diese bibliographischen Kostbarkeıten einem weıteren
Kreıs zugänglich gemacht worden sind.

Juhus Aßfalg
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Nerses Snorhali, Jesus Fıils unıque du pere. Introducetion, Traduetion
de 1’ Armenıien et Notes Dar Isaac Köäöchichıan Parıs 19783 229 S.,

Tafel, andkarte a“ 2083).
starb Nerses Snorhali ycdler Anmutige«), bedeutend nıcht Ur als Katholikos der

armenischen ırche, als Vorkämpfter für dıe kirchliche Union, sondern uch als Schriftsteller
die überragende Persönlichkeit der armenischen I ıteratur ZU Zeıt des leinarmenıschen Reıiches
VO Kılıkıen (  E  ) Nerses hat viele kirchliche Dichtungen geschaffen, VO  - denen nıcht

weniıge 1M armenıschen Hymnarıum (Saraknoec‘) Aufnahme fanden und bis heute 1ın liıturgischem
(Aebrauch sind. KEines seiner nach Inhalt und Umfang bedeutendsten er yJesus, der Sohn«
erfreute sıiıch großer Beliebtheit, ist, ın zahlreichen Hss überhetert und seıit 1643 oft 1mMm Druck
erschienen. Kechichılan, dem WIr U schon ıne sehr verdienstvolle Übersetzung des schwıe-

rıgen »Narek« (Gregoire de Narek, Le lıvre des prıeres, Parıs 1961, 78) verdanken, hat 1U  —

diıese relig1öse Dichtung ZU SO0 Todestag des großen Nerses Snorhali 1ın französischer Über-
setzung vorgelegt. (Bıs Jetz lag das Werk ın einer englischen Übers VO  - Jane Wıngate,
Jesus, Son only-begotten of the Father, New ork 1947, vor). amı ist das Werk der englisch-
und der französisch-sprachigen bequem zugänglich gemacht.

Dıie Einleitung (S 1-35) gibt zunächst einen dankenswerten Überblick über dıe armenische
Geschichte des E U Jh.s, beschreibt en und Wirken des Nerses (  ) und befaßt
sich schließlich eingehend mıt WForm, Aufbau und Inhalt des Gedichtes, das 11592 vollendet wurde.
Die Dichtung besteht AaAuUus 1000 Strophen Je Zeilen v  _ Je Silben. (bzw. Je Distichen Je

Silben). Die und die Zeıle jeder Strophe reimen sıch. Das (Gedicht ist abgefaßt 1ın der Korm
eines Gebetes, bzw. einer Zwiesprache zwischen Nerses, der durch dıe (inade Sohn geworden
ıst, mıiıt ‚Jesus Christus, dem eingeborenen Sohn des Vaters. Von den 1000 rophen ehandeln
NrT. 1-324 das Nr. 3925-857 das NrT. 858-960 cd1ie Wiederkunfit Christi. Die Strophen 961-
1000 sind cie Nachschrift des ert. miıt Angabe des Datums der Abfassung und Gebets-
gedenken für sıich und seine KFamıiılie.

Sehr dankenswert ist, schließlich Cdie Bibliographie (S 30-35), die die Werke des Nerses In
Poesıe und Prosa aufführt un cdie wichtigsten Studien über iıh: un seiInNe Werke dem Leser-
kreıs entsprechend ın französischer un! armeniıscher Sprache umfaßt.

Dıie Übersetzung (S ist; getreu, verzichtet. 1M Interesse der Treue auf Rhythmus und
Reim un! gibt Zeile für Zeile 1M Zusammenhang der rophen wıieder. UrC VO Übersetzer
beigegebene Zwischenüberschriften mıt Angabe der Schriftstellen, auf die Nerses jeweils ezug
nımmt, wird die Übersichtlichkeit erhöht un der Aufbau deutlich. Eın Register der Schrift-
stellen und ıne Landkarte Armenlens 1200 dankenswerterweıse uch mıiıt Angabe der

wichtigsten armenıschen Klöster schlıeßen den erfreulichen and ab Auf der 'Tafel Anfang
findet sich ıne Abb VO  - Nerses Snorhali nach einer Minilatur der Hs Krevan 7046 ( Jh.)

Kechichian hat damıt eın weıteres bedeutendes Werk der armenıschen Iaıteratur In einer
vorbildlichen Weıise erschlossen. Man kann 1A17 wünschen, daß neben se1Iner Tätigkeit als
Direktor des Kolleges ySt. Gregor der Krleuchter« 1ın Beyrouth noch Zeıt für weıtere solche ‚ArT-
beiten fıiındet.

Julius Aßfalg

Bregadze, K’‘avt‘arla, K'‘ut‘ati‘eladze (Red Metrewel)),
K‘art‘ul helnacert’a agcer1loba gop ılı sgqekles10 MUzZzeUMIS (A) kolek‘e‘118a
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(Katalog der georgischen Handschrıiften des ehemalıgen ırchlıchen uUuseums
Hss 1-100, Tbihssı, Verlag Mec“nıereba,[ A-Kollektion.|]), and 1/1

1973, 550 D 4.,60 Rubel
Von den LWa 8000 georgischen Hss des Hss-Instituts 1ın 'T’bilissı sind Lwa 7000 1n AaAUuUS-

gezeichneten Katalogen ausführlich beschrieben worden (vergl. Garıtte In.: Mus

|1961] 387-422 ; Gamkrelidze ın RvKart 31 11973 ] 90- KWCO 120f. Die

Hss wWwWäaren schon Anfang des Jh.ıs ın A Katalogbänden VO.  - Zordania (T’bilissı
1903, I8 1902 und DZanasvılı (1 1908 beschrieben worden. IDEN cdiese Kataloge längst

vergriffen sind und ihre Hss-Beschreibungen modernen Ansprüchen nıcht mehr genugen, haft;

sich das Hss-Institut unter KFrau Direktor rof. Klene Metreweli entschlossen, uch cCie Hss

DEeEUu und ausführlich beschreiben. Der NEUE Katalog soll w1e der alte dreı Bände

umfassen, 1Ur werden I des größeren Umfangs der Beschreibungen manche Bände 1n

mehrere 'Teiıle zerlegt werden mussen, WwW16e schon vorliegender and 1/1 zeigt. Die bisherige Nume-

rierung der Hss wird beibehalten.
Die Beschreibungen, WwW1e qI1€e ın diesem and für die ersten 100 Hss vorliegen, ntspre-

hen den bewährten Grundsätzen der T‘bilisser Neukatalogisıerung und genugen allen wI1issen-

schaftliıchen Ansprüchen : erschöpfende kodikologische Informatıonen, Angabe jedes einzelnen
'LTextes mıt Verfasser, Titel, Incıpıt und Explicit, Hinweilse auf Edıtionen, Sekundärliteratur,
vollständige Wiedergabe der Kolophone und Entzifferung der Beischrıiften, sowelt 1Ur irgend
möglıch eıne wahre Fundgrube für Prosopographie und Geschichte). Von den bewährten
Bearbeiterinnen hat K “‘ut‘at’eladze dıe Hss 1-50, M K‘avt arla 51-76 und A Bregadze

beschrieben. Die Redaktıion Jag Ww16e schon seıt Jahren bel diesen Katalogen 1n den

Händen VO.  S Hrau Direktor Metreweli.
Für die Ausführlichkeit der Beschreibungen mMag auf Hs A-97, eiın Synaxar des 1B H8

hingewlesen werden : Die Beschreibung umfaßt die 396-448, 355 Tagesabschnitte werden

mıiıt Incipit angeführt, der Kolophon und 3092 Beischrıiften werden vollständig wiedergegeben,
auf 115 weıtere Beischriften wird hingewlesen. uch die übrıgen Has werden ihrer Bedeutung
entsprechend ausführlich abgehandelt. Darunter befinden sich .. wichtige Ww16e A-19

(Mravalt’avi Homilıar ] AUuSs Svanet 1, Jh.) und A-95 (Mravalt’avı VO  w Parhalı, V Jh.),
denen kürzlich Va Esbroeck S.] iın se1iner tiefschürfenden ÖOwener Dissertation » Les

plus ancılens Homeliaires GEOTZ1ENS«, Louvaın 1975, 181-229, ıne eingehende Analyse geWld-
met hat ferner cdıie Tetraevangelıen VO. Urbnisı (A-28, 11 Jh.) und Cgarost avı (A-98,
Jh.) SOWI1e ıne sehr alte Hs der Jakobusliturgıe (A-86, J.  )! 1Ur einıge der wichtigsten

eNNEI. KEıne Liste der Hss nach ihrem ‚er SOWl1e ausführliche egıster (S 455-550) erschlies-

SC den reichen Inhalt des Bandes 1n übersichtlicher un zuverlässıger W eıse.
Man kann diesen Katalog, w1ıe schon seıne orgänger, 1LUFr wäarmstens egrüßen und hof_fen‚

daß uch die restlichen Bände züg1g erscheinen, w1e bisher der al WarlLl.

Julius Aßfalg

(4e&rard Troupeau, Catalogue des manuserıts Arabes. Premiere partıe
Manuserıits chretjiens.

ome Nos 1-3253, Bibliotheque natıonale, Parıs, 1972 279
ome n Manuserıits dısperses entre le Nos 780 et 6933, Index, Biblho-

theque natıionale, Parıs, 1974 (erschiegen 19795), 194
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Die Bibliotheque natıonale, Paris, verfügt über einen beachtlichen Bestand VO.  > 476 chrıst-
lıch-arabischen Hss, VO  w denen 393() 1mM Catalogue des manuserits arabes VO  - Mac Guckin
de Slane, Parıs und 140 weıtere VO.  o Blochet, Catalogue des manuserits arabes
des nouvelles acquisıt1ons (1884-1924), Paris 1925, leider sehr kurz beschrieben worden
sind. Hss 1Ur 1MmM handschriftlichen Katalog erfaßt.

Diese Sammlung VO. christl.-arabischen Hss besteht; (nach den Angaben 1n den KEinleitungen
I! 5'3 und AUus insgesamt 476 Hss, VO.  - denen 190 ZU. »Anecıen on Arabe«, 231 ZU

Supplement Arabe« und 55 den »Nouvelles aCcQulsıt10ONsS« gehören Für den »Anecien YWFonds«
hatten Ü: Vansleb (um 1671 bis 1675 69 Hss, evyın 1730 K Hss und Maillet, 1728 Hss
erworben, andere kamen AUus Privatbıbliotheken, Ww1e z.B VO  w (+aulmın Hss, 'Thevenot

Hss und Colbert 4.1 Hss Von den 231 Hss des »Supplement« stammen a
66 Has AuUusSs der Bibhlothek VO.  D Saint-Germain-des-Pres, 27 Hss wurden VO.  - Amelineau (1887)
und 33 VO  — Bourlant 1ın Kairo erworben.

Unter den Hss überwlegen chıe Aus AÄgypten (277 Hss) gegenüber den ‚UuSs Syrien (159 Hss)
IDıie restlichen Hss sind verschiedener Herkunft Der Entstehungszeıit nach verteilen sich Cie
Hss autf das bis doch sind L1UTr 213 datıiert. Hss sind ıllumıinıert. Dem Inhalt nach
sind ziemlich alle theologischen Disziplinen vertreten. Der Konfession nach überwliegen die
Kopten gegenüber Melchiten, Maroniten und Nestorianern.

Seit; de Slane und Blochet hat gerade die Erforschung der christl.-arabischen ILateratur große
Fortschritte gemacht, besonders durch die Pıonilerarbeit VO  - Taf (T 1955), der ın se1Nner
monumentalen fünfbändigen (GAT. alles ihm Erreichbare zusammengetragen und kritisch
gesichtet hat. Ihm und manchen anderen Forschern ist; verdanken, da ß heute vielfach 1ıne

Bestimmung VO Verfasser und Werk möglich ist als früher. Andererseits ist 1U uch
ıne ausführlichere Beschreibung vieler Hss wünschenswert und möglich. Aufgrund dieser
Erwägungen entschloß sıch die Biıbliotheque natıonale, die für iıhre eıt recht, verdienstvollen
Kataloge VO  — de Slane und Blochet durch einen modernen Ansprüchen genügenden
Katalog ersetzen.

(46erard LIroupeau, directeur d’etudes der Ecole pratıque des hautes etudes und Professor
des Arabischen . Institut natıonale des Jangues et civilisations orientales, hat sıch für die
christl.-arabischen Hss dieser müuühevollen Aufgabe unterzogen un 1ın fast zwanzıg]ährıger
geduldiger un entsagungsvoller Arbeıt, seit 1965 unterstutzt VO.  - Mlle Y vette Sauvan, die beiden
vorliegenden Katalogbände geschaffen.

Im and (S) werden die Hss 1-323 (die Zählung VO  - de Slane wird beibehalten,
Mißverständnisse ZU vermelden, und ohl auch, weiıl de Slane bereıts ıne brauchbare Anord-

nung nach inhaltlıchen Gesichtspunkten VOrgeNOMM! hatte, die INa  S gut beibehalten kann),
1mM and (S 9-116 153 weıtere Hss beschrieben.

Die Beschreibungen der 476 Hss sind außerst prägnant, kurzgefaßt, ber sehr ıinformatıv,
und konsequent nach dem gleichen, wohldurchdachten Schema aufgebaut

Der eıl beschreibt den Inhalt : Verfasser, Thitel des Werkes (in Umschriıft), Incıpit,
nötig, uch Kxplicit (ın arabıscher Schrift), 1n weis auf GCAL, mıiıt, Nachträgen (vor em NEUE

Editionen), soweıt nötıg
Der el (ın Kleindruck) bringt die kodikologischen Angaben und zerfällt ın ZzWwel Ab-

schnitte zunächst Datum, Schreiber, Schriftart, Herkunft der Hs, Beischriften VO  —_ Besıtzern
und Lesern, Ausschmückung der Hs, Tühere Signaturen und Beschreibungen. Der zweıte
chnıtt (mit ‚uer Zeile abgesetzt) umfaßt chıe Angaben über Beschreıibsto{f, Lagen{folge, Format,
Zeilenzahl, Schriftspiegel und Einband.
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Die Fülle der auf knappem Raum übersichtlich zusammengestellten reichen nformatıon ist,
bewundernswert. Diese Kürze ist ZU. guten eıl TST durch die CAL ermögliıcht worden ; denn
In der Regel genugt eın kurzer Hınvweils auf dieses Standardwerk, über Verfasser und Inhalt
eINes Werkes, weıtere Hss, Editionen un:! Sekundärliteratur jede wünschenswerte Auskunft

erhalten, 1Ur cie euere Lauteratur ist nachzutragen. ber uch die AT gewınnt durch
diesen Katalog; denn 1U erscheinen manche Werke, die 1n den früheren Katalogen nıcht
erwähnt der falsch bestimmt T1L.

Nur ganz wenigen Stellen sich der Rezensent größere Ausführlichkeit gewünscht,
w1e twa bei den Hss mıt dem Corpus VO.  - 59 (Hs 135, 136, 137; 139) der (Hs 138, 140)
Homilıen Ephräms des Syrers der bei Hs 149 mıiıt Homilien des JJohannes Chrysostomus.

Die folgenden ndices (Band 11,117-194) stellen das reiche Material der insgesamt 4.76 Hss
übersichtlich Verfasser un Übersetzer (S 119-125), Inhalt (S 126-152), arabische
Titel (In Umsehrift, 153-156), Namen der Schreiber, Besıtzer und Leser (S 157-163), Trts-

(S 164-166), Tiste der datiıerten Hss (S 167-169). Besonders wertvoll ist, der Index der
arabischen Incıpits (ın arabischer Schrift, 170-194), der sicher bel der Identifizıerung titellos
überlieferter Schriften un bel der Feststellung der Identität zweler exXxte DbZw. zweler Redak-
tionen gute Dienste eısten wird.

Die beiden Bände erschlıeßen den reichen Bestand der Bibliotheque nationale christl.-
arabıischen Hss ın mustergültiger Weınse. Die Beschreibungen sind napp Umfang, ber reich

solider nformation. Wiıe groß der Kortschritt gegenüber den für ihre Zeıt recht verdienst-
vollen Katalogen VO  w de Slane un! Blochet ist, zeigt der Vergleich jeder beliebigen Beschrei-

bung Troupeaus mıiıt der entsprechenden se1iner Vorgänger. Jeder Benutzer wırd Troupeau
für se1INeEe jahrelange, geduldige, entsagungsvolle un mıiıt größter Sachkenntnis ausgeführte
Arbeit dankbar seın und die Bibliotheque nationale ZU Krscheinen dieser Bände beglück-
wünschen.

Juhus Aßfalg

Krnst m 1ı Athiopische Handschrıiıften VO Janasee
Reisebericht un Beschreibung der Handschrıften 1n dem Kloster des heılıgen
(+abrıiel auf der Insel Kebran, mıt 19 Farbtafeln, 14 Schwarzweißtafeln
und eıner arte des Tanasees E Vongt [ Hrgb.], Verzeichnıis der orl1en-
talıschen Handschriıften ın Deutschland, and XX Hranz Steiner Verlag,
Wiesbaden, 19758 244 .. Tafeln, andkarte, Ganzleınen, 196

In der VO.  - der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzıerten Reihe » Verzeichnis der
orientalischen Handschriften 1n Deutschland« sind bereıits mehrere Bände erschıenen, dıe für
den Christlichen Orient V{}  _ großem Interesse sind. So erschıenen Kataloge der syrischen, L’IN6-

nischen un georgischen Hss, SOWI1e eın and über die iıllumıinıerten äthiopischen Hss VO  -

EK Hammerschmidt und äger. Nun legt Hammerschmidt, der bekannte Äthiopist
der Hamburger Universıität, einen gewichtigen and über die 558 äthiopıschen Hss 1mMm Kloster
des hl (GAsabriel autf der Insel ebrän 1Mm Tänäsee VOor, dem noch wel weıtere Kataloge über die
restlichen Tänäasee-Hss folgen sollen.

Wiıe der Reisebericht 1n der Einleitung besagt, arbeıitete schon se1it 1962
der orbereitung einer Reise den Klöstern Tanäsee, die dortigen Hss aufzunehmen
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un! der internationalen KForschung zugänglich machen. Nach Überwindung vieler Schwierig-
keıten, konnte ZUSAaIIMNEL. mıiıt 7zwel Begleitern Aaus Deutschland nd einem beigegebenen
äthiopıschen (Geistlichen das nternehmen schließlich OM 24.9.1968 bis ZU. 26.1.1969 urch-
führen. Von Deutschland AuUuSs führte die Fahrt über Addıs Ahbabaä etzten Vorbereitungen
nach &,  er Dar und (}+ondar und dann folgenden Statıonen 1mM ZW. Täanäasee Kebrän,
Dabra aryam, Rema, L  an& Qirqos, Daga Kst1fänos, )waräata alatta PEetros, dann nochmal
nach (+ondar un schließlich über Bäher Dar wıieder zurück nach Addıs Ababa. Der gut esbare
Reisebericht bringt ıne Fülle VO  — Material über die 1mMm Tanäasee besuchten Klöster AUus einhe!l-
mischen Geschichtswerken und den Berichten früherer Reisender, berichtet uch aufgrund
der Erzählungen der jetzıgen önche über die jüngste Vergangenheıt und nach eigenen
Beobachtungen über die Gegenwartslage der einzelnen Klöster, den Zustand der Kirchen nd
dergl So ist; dieser 'e1l der Einleitung geradezu e1in wissenschaftlichen Ansprüchen genügender
Führer den Klöstern des Tänäasees geworden, für den N1C. 1Ur Athiopisten, sondern uch
wissenschaftlich interessierte Touristen dankbar se1In können. Insgesamt konnte mıt seinen
Mıtarbeıiıtern auf dieser Kxpedition 182 Hss auf 1153 Kilmmetern aufnehmen. Vom ılm wurden
nach technischer Überarbeitung drei vollständige opıen angefertigt, VO  - denen sich ıne
der Uniıyersität Hamburg, Institut für afrıkanısche prachen und Kulturen, befindet KEine
weıtere oplıe wurde 1971 VO  - das Institute of Ethioplan Studies 1ın Addis Ababä
übergeben, ıne dritte 1978 dem äthiopisch-orthodoxen Patrıarchat ın Addis Ababaä über-
reicht. Diese Kopıen stehen allen Forschern ZUT wissenschaftlichen Auswertung ZUTL Verfügung.

Yür äahnliche Unternehmungen dürften uch die Abschnitte über die phototechnische Aus-
rustung der Kxpedition un che techniısche Bearbeitung der Filme (S VO:  — Interesse und
Nutzen se1n, wenigstens phototechnische Schwierigkeiten möglıchst vermeilden.

ach dem Schema der Hss-Beschreibung, die das ın dieser Katalogreihe üblıche Muster
nuoch etwas verfeinert (S 83), folgen dıe Beschreibungen der 58 Hss VO. Kebrän (S 84-213).

bemüht sich mıt Erfolg y»eiınen Mittelweg zwıischen eıner detaillierten un einer SUIT]1«

marischen Beschreibung finden« (S 9) eın Ziel War C5S, unter bewußtem Verzicht autf ockende
Detailforschungen, das Material In ausreichender Ausführlichkeit der Forschung möglichst
rasch zugänglich machen, und das ist ıhm zweiftfellos ausgezeichnet gelungen. In den einzelnen
Beschreibungen steckt ıne Menge VO Material iın knapper Yorm. Da ıne mıiıt Werken W1e GCAL,
GSL, .KGL vergleichbare äthlopische Literaturgeschichte fehlt, konnte sıch nıcht mıt
dem 1Inwels autf ıne äthıopische Literaturgeschichte begnügen, sondern mußte jedesmal ext
andere Hss, Editionen), Übersetzungen und Sekundärliteratur einzeln nachweısen, Was ıhm
Urc. Anwendung zahnlreıiıcher Abkürzungen (auf 14.-34 zusammengestellt) auf knappem
Raum bestens gelungen ist. Bel den Editionen kann uch zahlreiche OUu6eTre Editionen
anführen, dıe ın Äthiopien erschienen und ohl 1Ur ın weniıgen Exemplaren In europälsche
der amerıkanısche Bıbliotheken gelangt sind. So stellt der Katalog für cdie behandelten Werke
ıne sehr nuützliche Bereicherung der knappen Literaturgeschichten VO.  - C(Hudı und Cerull:ı
dar, für die 180828  - besonders dankbar se1ln mMu

Die Numerierung der Hss folgt der Reihenfolge der Aufnahme und der VO  w Ort und
Stelle der Hs angebrachten Signatur. Da viele äthiıopische Hss 'Texte verschiedener (}at-
tungen enthalten, ist ıne Anordnung nach Inhalt SOW1€eS0 nıcht durchzuführen. Da keine der
behandelten Hss datiıert ist, WIT:!  d mıiıt der gebotenen Vorsicht ıne Altersangabe aufgrund der
Paläographie und etwalger Beischriften versucht. Ks ist, nıicht unıinteressant, die Hss nach
ıhrer mutmaßlıchen Entstehungszeit zusammenzustellen Eıne Hs (Nr. 1) stammt wahrschein-
iıch noch aus dem nde des Jh.s, weıtere AaAUusSs dem (Nrır. 4) 9, 1 9 2 s 42, 4 9
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4 $ 45 54), Hss haben ufKebrän die Stürme der rıege SC} die Mohammedaner
unter Ahmad (iran (T 15453 überdauert, während 1mMm übrıgen Athiopien qdie meısten Hss 1ın
dA1esen Kriegen zugrunde gingen. Aus dem mıiıt Kriegen erfüllten sınd EL drei Hss

(Nrr. 18, U, 46), AuUuSsS dem ıne Hs (Nr. 29) Zı eNnneln. Die Blütezeıt des Klosters
das und denen bzw. Hss angehören, AuUusSs dem cheıint 1Ur ıne einz1ge

Hs ZU stammen, 1 wurde offensıichtlich zeine Hs der Bibliothek des Klosters mehr

geschrieben. Schon aufgrund ihres hohen Alters sind e Hss des Jh.s VO größtem
Interesse sowochl ur ıe Textüberlieferung alg alte Zeugen W1e uch für Cie frühe Paläographie
der äthiopischen Schrift. ur e (+eschichte der äthıopıschen Buchmalereı sind wichtig L:

die Hs Nr. 1, eın Tetraevangelium des Jh.s miıt 33 kostbaren Minılaturen, Hs Nr (um 1700
mıt 55 Mınılaturen ZUIMN Leben und den undern des eorg, Hs Nr. Z (LE ?) mıt

Zeichungen ZULC Geschichte lexanders des Großen, und Hs Nr. 4.1 (1 Jh.) mıt den Bildern der
1er Evangelisten.

ach den Beschreibungen der 58 Hss folgen ıne 1STe der Klostervorsteher VO Kebrän

214f un ausführliche eg1ister (S 216-244) nach Lıteraturzweıgen und Namen und Sachen
SOwl1e e1in Verzeichnıis der 'Tafeln. Tafeln (davon p ın Farbe) mıt, insgesamt Abbildungen
un 1ine Landkarte des Tanäasees schließen den and ab, der keine Wüuünsche en 1äßt. a cdie

äthiopische Paläographie noch unzureichend erforscht ist; selbst einem 4 enner wıe E ist.
oft Z1UT eine als unsıcher bezeichnete Angabe des Jh.s möglich ware m. E sehr wünschen,
daß In einem Supplement- Band möglichst das paläographische Material der 182 Täanäasee-
Hss ın Je einem Specimen der Forschung zugänglich gemacht wurde.

Der Hranz Steiner Verlag haft, für Cie gewohnt gediegene Ausstattung des Bandes Sorge
getragen, die Druckereı Augustin 1n (ückstadt den schwieriıgen Satız sorgfältig ausgeführt.
Herzlicher ank gebührt der eutschen Forschungsgemeinschaft, die das nternehmen
finanzıert und uch chie Publikatıon des Kataloges ermöglıcht hat. O Hammerschmidt nat der

Athiopistik und der Wissenschaft VO Christlichen Orient e1ın wertvolles Arbeıitsinstrument

geschenkt, für das ihm jeder Benutzer dankbar Se1INn wird. Hoffentlich findet. clie Zeıit, auch
die übrigen, schon photographierten Hss OIl Tanasee und die noch nıcht katalogısıerten 10-

pischen Hss ın eutschen Bibliotheken durch gleich gediegene ataloge der Forschung
schließen.

Juhus ABßfalg

Georg1us oega, Catalogus ecodıeum Copticorum INanu ser1ptorum qu1
ın Museo Borg1ano Velhrtrıs adservantur. Avec une introduecet.ion hıstorıque
et des notes bıbllographıques Dar Joseph-Marıe Sauget, Georg Olms
Verlag, Hıldesheim-New ork 1975 XLIIIX 4665 S: Tafeln, Ganzleınen,

2OD Z

Der Katalog VO Georg o0ega ber c1e VO.  a Kardinal Stefano Borgla gesammelten und 1n
seınem Palast. ın elletrı aufgestellten koptischen Hss erschien 1810 ın Rom Hs der erste
wissenschaftliche koptische Hss-Katalog, erschloß ıne interessante Hss-Sammlung und wirkte
durch se1ine Werksbestimmungen un Cie reichliıchen Textproben außerst anregend auf cdie Ent:

wicklung der koptischen Phiılologie und Literaturgeschichtsforschung. Der Katalog ist. eute
noch unentbehrlich, weıl durch zeiınen Gesamtkatalog TSetzt. Lediglich einıge Hss,
deren exXte inzwischen ediert wurden, sind seitdem SENAUECT beschrieben worden. Das führte
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schon 1903 einem anastatıschen Nachdruck ın Leipzig, der inzwıschen längst vergriffen ist.
So ist. der vorliegende Nachdruck des Georg Ims Verlages den Koptologen sicher erwünscht.

Inzwischen sind allerdings alle beschriebenen Has ın andere Bibliotheken gelangt und haben
andere Signaturen erhalten, daß nicht leicht War, ıne gewünschte Hs schnell und sicher

ermitteln. Der Verlag Wäar er sehr gut beraten, dem Nachdruck eınen wichtigen Beitrag
VO  - dauget, dem wohlbekannten scr1ptor orjentalis der Vatikanıschen Bibliothek,
voranzustellen, den Katalog den geänderten Bibliotheksverhältnissen anzupDasscll. il SC
g1ibt ın seinem Beıtrag »Introduetion histor1que et notes bibliographiques catalogue de Z0ega«
N® der schon ın Mus 85(1972)25- erschienen Wal, jede wünschenswerte Auskunft

über die Geschichte der Hss-Sammlung und die gegenwärtigen Signaturen der Hss
Kardinal Stefano Borgla (T den hervorragenden dänıschen Koptologen Georg

oega (T 1809 mıiıt der Katalogisierung seiner koptischen Hss betraut. Zoega konnte ZWar die

Beschreibungen fertigstellen, ber nıcht mehr cie Korrekturen nde lesen, daß der Katalog
als »OPDUS posthumum« 1810 erschien. ach dem 'Tod des Kardinals wurden die Hss iın Zwel

Gruppen geteilt. Die ıne alle bohairıschen, fayyumischen und eın 'eı1l der sahidischen Hss)
kam 1806 ın die Bibliothek der Congregatio de propaganda fide, deren Präfekt Kardinal Borgla
JEWESCH WarL, und 1902 schließlich ın die Vatikanische Bibliothek, WO diese Hss USAaINIMNE.

mıiıt anderen den fondo Borgla CO bilden. Der restliche Bestand sahidischen Hss

gelangte nach eapel ın die Biblioteca Reale Borbonica, die heutige Biblioteca Nazionale. Von
den Hss ın Rom ist. DU ıne einz1ge (Cod. Vat Copt Berg. Nr 106), VO.  b den Hss ın Neapel keine
ın einem modernen Gesamtkatalog beschrieben, daß das Werk VO  ; oega bis heute seine
Bedeutung behält.

oega cdıie Hss nach Dialekten In drei Gruppen eingeteilt codices Memphiticı (boha1-
rische Hss), codices Basmyrıcı (fayyumische Hss) un! codices Sahidicı (sahıdische Hss) und inner-
halb dieser dreı Gruppen dıe Hss nach dem Inhalt geordnet Dabei muß I1a  S edenken, daß

sich 1LUFr bei den bohairıschen Hss vollständige, gebundene Hss handelt, cdie beiden anderen

Gruppen ber 1Ur AaAuUus Fragmenten VO.  > Hss bestehen, oft L11UTr wenige Blätter umfassend.
Von den bohairıschen Hss sind vol D  Fa (Zoega 1-4) verschiedener Herkunft, vol K Mar

(Zoega 4-138 hingegen sind sämtlich Abschriften ekannter vatıkanıscher koptischer Hss,
angefertigt VO  - dem ekannten opten Raphael Tühi (T 1487 vergl CR 160-164).

Beıl den fayyumıschen Hss (Zoega 139-168) handelt sıch lediglich ragmente dreier
Hss bıblischen Inhalts, insgesamt 1U Blatt umfassend.

Von den sahidischen Hss umfassen die vol Da (Zoega 169-287) die Abteilungen
»Biıblica, Liıturgica, cta Jesu, Marılae, Josephi, cta apostolorum, cta Martyrum, Historla
ecclesiast1ica«; die vol (1  14 (Zoega 287-659) dıe Abteilungen »Patristica et Nas.-

tıca Aegypti, Scripta varıorum auctorum, De I“ medica«.
In die Vatikanische Bibliothek gelangten alle bohairıschen un! fayyumischen Hss und VO  -

den sahıdıschen Hss (mit ganz wenıger Ausnahmen) die volIdie übrıgen sahıdıschen
Hss sind In Neapel ın der Biıblioteca Nazionale.

Der Zweck des Beıtrages VO  - dauget ist, neben der Einführung In die Geschichte der Hss-

Sammlung eın doppelter
Kur jede VO  - Zoega beschriebene Hs wird dıe heutige Signatur und der heutige Auf:

bewahrungsort angegeben
In bibliographischen Anmerkungen werden gegebenenfalls dıie selt 1810 erschienenen

Ausgaben un Teilausgaben, oft 1LUFr eines einzıgen Blattes, nachgewlesen.
Kur die Angabe der heutigen Signaturen konnte Sauget wel Vorarbeiten benützen un!

gelegentlich berichtigen, nämlıch Hebbelynck, Inventaire sommaıire des 11SS cCOPptes de
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la Bibliotheque Vaticane, 1n Miscellanea Ehrle Ste'T 41) Rom 1924, 35-38:; und
Cotatıon du Fonds copte de Naples, Mus 41( 1928)217-224. dauget verel-

nıgt dıe KErgebnisse beider und gliedert s1e, indem jeweils VO  w der Zählung Z0egas ausgeht.
Soweit sich be1i den koptischen Hss Abschriften Raphael Tühis handelt, g1bt Sauget

cdıe Hs &. die als Vorlage gedient hat. Mıt Hılfe des großen Kataloges VO  w Hebbelynck
et, - (lodices Copticı Vatıcanı I‚ (Atta del Vaticano 1937, kann 199  -

sıch leicht ber den Inhalt informieren. HFür die anderen VO  - Zoega beschriebenen und heute
1mM Rom befindlichen Hss ist 1Ur noch oega 4! vol VIIL, CO! 111 als Cod Vat Copt Borg.
Nr. 106 ın dem Katalog VO  - Va Lantschoot, (jodices Copticı Vatıcanı Barberinlanı

Borglanı Rosslanı, tOomus LU (Chitta del Vatıcano 1947, 442-459, beschrieben. Der and

11/2, der die Beschreibung der restlichen codices Borglanı bringen sollte, ist leider nıcht mehr
erschıenen, bleibt ber eın dringendes Desideratum. Eın Vergleich der beiden Hss- Beschrei-
bungen (Zoega Zeılen ; Lantschoot : WE Seiten) zeigt, wı1ıe nötıg ıne Neukatalogisierung
dieser Hss waäare. och bleibt 1139  _ bis dahin weıter auf oega angewlesen.

Die bibliographischen Anmerkungen zeıgen, wıe viel seıit 1810 auf diesem (+ebiet gearbeıtet
worden ist, erleichtern jedem Koptologen die muüuühevolle Arbeit des Bıblıiographierens autf diesem
(4ebiet und zeigen zugleich, w1e souveräan Sauget uch dieses Fachgebiet beherrscht.

So ist dieser technisch gut gelungene Nachdruck des Kataloges VO  - Zoega uch eute noch
eiINn wichtiges Arbeitsinstrument des Koptologen. Sauget hat durch seinen Beitrag die
Brauchbarkeit und den Wert des Buches beträchtlich erhöht. FKür se1ine nützliıche, ber uch
mühevolle und entsagungsreiche Arbeıit verdient den aufrıchtigen ank a 11 derer, denen
die Benützung dieses altehrwürdigen Kataloges AaAuUus der Hrühzeıt der wissenschaftlichen Kopto
logie durch seinen wichtigen Beitrag sehr erleichtert hat.

Julius Aßfalg

lexander Boöohliıg; Das Ägymterevangelium “ON Nag Hammadı (Das
heılige uch des SLOSSCH unsıchtbaren Gre1istes) ach der KEdıition VO  a

Böhlıg- F. 4888 P LD D 1InNs Deutsche übersetzt und mıt e]ner
Einleitung SOWIeE Noten versehen, Wiıesbaden, Harrassowıtz, 1974,
163 B Göttinger Orjıentforschungen, VI Reihe Hellenıstica, and 1)

'ast gleichzeltig mıiıt dieser deutschen Übersetzung VO.  S Böhlig erschıen In T’he Coptıc
(Anostic In brary die, unter Mitwirkung VO.  - La bıb VO  — Bö hli un! Wisse besorgte
Ausgabe miıt Übersetzung, Kommentar und ndızes Nag Hammadı Vodices FEL} (LN V,
T’he Gospel of the Egyptihans (Ihe Holy ook of the Great Invisible Spirit), Leiden 1975 Dieses
1n zwel verschiıedenen sahidischen Versionen Nag Hammadı gefundene » Kvangelium« ist
nıcht miıt dem schon länger A UuUS der apokryphen Literatur ekannten Ägypterevangelium iden-
tisch. Im Kolophon einer der Versionen wıird Böhlig’s Ägypterevangelium uch »Das heilige
uch des SrösSsChHh unsichtbaren (Jeistes« genannt, Beide Versionen geben sıch als e1InNn
VO  - Seth geschriebenes Werk A UuS ,  9

Ebenso Ww1€e die Ausgabe ist die deutsche Übersetzung VO  - Böhlig synoptisch abgedruckt
worden ; denn el Versionen sind verschieden, a IS dass CN kritischer ext und CINE ber-
setzung aufgestellt werden könnten Überdies bieten dıe Texte viele schwierige Lese- un
Interpretationsprobleme. Beide Texte sind Übersetzungen Aaus dem Griechischen, ber die
ersion 1n Codex 111 ıst ziemlich frel, während Codex L In einem wesentlich schlechteren
Zustand erhalten, sich näher seine Vorlage hält.
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In der Einleitung geht Böhlig kurz auf das W esen mythologischer (inosis und uf Inhalt
und Form des Agypterevangeliums ein. Seiner Übersetzung sind ein1ge kurze Bemerkungen
hinzugefügt, che manchmal den betreffenden Kommentar der Ausgabe ın Nag Hammadı
Studies zusammen(fTfassen, manchmal ber Neues bringen. So wird z. B auf 56 der Lext, Ol

(Jodex IM 4 ‚ etLwas anders als ın der englischen Übersetzung interpretiert. Übrigens ist, ın
der deutschen Übersetzung das griechische Wort mpoEAOETV hinzuzufügen, während 111

ILL, 41, V 711 tılgen ist. Dass IPE  aZT MITEOOY mıt »dler Splenditenens«
wiedergegeben wird, geht auf das maniıchäische DEYyokKaTOXOS zurück, W1€e uf {17 Anm 1 9
erklärt wird ; der Stelle E 5 9 ist d1es nıcht 1M englischen Kommentar aufgenommen.

der vielen kurzen Bemerkungen ‚OgOS ist mıt Wort übersetzt« u.&a. (S S73 97 ; 10983
121) WwAre eın Hinvweils uf den ((Gebrauch VO. Y AXEC bzw. A  0yos ‚her AIn Platze CN.,

Zusammen mıiıft, der Ausgabe des koptischen Textes und dessen ommentar eistet c1e VOTI'-

liegende deutsche Übersetzung wertvolle Hılte ZUIN besseren Verständnis der schwierigen DSNOS-
tischen exte EKs sollte vielleicht noch hinzugefügt werden, dass Codex bereıts ın he FWac:
sımıle Edıtıon of the Nag Hammadı (odices erschienen ist (Leiden un dass Codex LLL
uch bald ın der Faksımile-BReihe vorlıegen wird.

Adelbert Davıdes

(Gertrud Bauer: Athanasıus VDON (QUs, ıladat at-tahrir f7 “ülm at-tafsır.
EKıne kontısche Grammaltık un arabıischer Smprache AUS dem 114 Jahrhundert

Islamkundliche Untersuchungen 36), Freıiburg BT, Klaus Schwarz
Verlag, 1972 349 In &o (+92 Doppelzählung 1ın der Textausgabe).

Als sıiıch 1M (Y. der Hıgra) che Christen . Nıl mıt einer ochblüte vielseitigen
lıterarıschen Schaffens nachdrücklich ın dıe arabische Kulturwelt eingliederten, mußten S1e
sıch gleichzeitig ihre In Vergessenheıit geratende National- und el1ıg1onssprache, das
Koptische, intens1v kümmern. ID begann damıit eın langes Jahrhundert koptisch-philologischer
Produktion In arabischer Sprache, das mıiıt den bahnbrechenden Arbeiten des ‚JJohannes VO  -

Samannud eingeleitet und mıt den sprachwissenschaftlichen Schriften des Athanasıus VO  -

Qus abgeschlossen wurde. Sıieht 111aA.  - VON den Pionierarbeiten Mallons M(FO)USJ I’
1906, 109-131 1L, 1907, 2193-204: 1 1910, 47-90 und ein1gen keineswegs kritischen
Texteditionen der Teileditionen ab, hat diese natıonalkoptische Sprachwissenschaft noch
wen1g ıterar- und wissenschaftsgeschichtliches Interesse gefunden. Unter den orıentalıschen
Nationalgrammatıken des Mittelalters, cdie w1ıe dıe hebräıische, syrische, äthiopische (D unter
dem Kinfluß der arabischen Sprachwissenschaft entstanden sind, nımmt jedoch jene der kop-
ıschen Sprache A UuS einem dreifachen (Grunde eine Sonderstellung eln : a) S1e bedient sıch AaAuUuSsS.-

schließliıch der arabıschen Sprache; D) S1€e konnte sıch auf keine eigenen, iruher geleisteten
philologischen Arbeiten stutzen : C) S1€e beschreıibt keine semiıtische Sprache Außerdem cheıint
die äthiopische einheimısche Sprachwissenschaft JaNz un: gar ıne Tochterliteratur jener
koptischen Sse1n (M Moreno, Struttura terminologıa Ael Sawasew, HKasseqgna Ar Studt
1L0DLCL 1949] 12-62

Krfreulicherweise hat Bauer In iıhrer Tübinger Dissertation die Erstveröffentlichung der
uletzt entstandenen un daher uch yausführlichsten, reichhaltigsten und Aı klarsten auı
gebauten« (Grammatik dieser Art, und der sahıdischen und bohairischen Mugaddiıma
Oıladat at-tahrır Ba ft "ılm at-tafsır des Bıschofs Athanasıus VO.  - Qus, unternommen. Das größte
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Verdienst dieser Publikatıon hegt darın, daß cie Hrsg als erste überhaupt und 1ın beispielhafter
FKForm die grammatısche Terminologie des thanasıus kritisch untersucht hat (S 71-150). Denn
bei der Darstellung der koptischen Sprache mittels arabischer Fachausdrücke stellt sich für
den Sprachwissenschaftler eine Reıhe VO Fragen Welche ermını wurden dabelı übernommen
Aus welchen arabischen philologischen Schulen bZw. Lehrbüchern stammen g1e ? Geschah die

Anwendung dieser für das rabische als semitische Sprache entwickelten achworter auf das

Koptische, das dem semiıtischen Sprachzweig 11UTL verwandt ist, linguistisch und semantisch A

BRecht? Welche Umdeutungen mu ßten 1E dabel erfahren ? Zu welchen Neubildungen haben 1E

geführt ? Inwıiıeweılt schließlich haben cdie Christen AÄgyptens In dieser pätzer für Aıe koptische
Sprache un deren Struktur Verstand und Einsicht gehabt ? Der Klärung der etzten rage
dient uch der Abschnitt über die sprachliche Form der koptischen Beispiele (S 39-50 sSow1e

jener über dıe griechıschen W örter (S 50-60 Zum ersten Mal uch g1ibt dcie mıt dem

Kapitel »Inhalt und Charakter der Qilaäda« 61-70 eıinen gründlichen Einblick ın den Aufbau
olcher Grammatiken 1 allgemeınen, indem ihre Analyse der (ılada unter ständiger Heran-

ziehung der anderen Mugaddımäat erfolgt.
Dem allen gehen dıe üblıchen Prolegomena ber cıie Problemlage, den Autor, Cie Textüber-

lieferung der (ılada und deren arabischen Sprachgebrauch (S 1-39) In der Ausgabe
(S 151-243) sind bohairısche nd sahıdische ersion synoptiısch nebeneinandergestellt (jeweils
auf der linken bzw. rechten Seıite f  » 153B/1535 USW., Iso 1m SanZeN 99 Seiten

Textedition). ach der Übersetzung des bohairıschen Teıls allein und der zusätzlichen Passagen
des sahıidischen Veıls schließen cie wichtigen (}ossare (S 307-337) neben Anmerkungen und
Literaturverzeichnis das verdienstvolle uch ahl

del Sidarus

Ibn al-Tayyıb's Commentary Porphyry’s Hısagoge : Arabıec Text
edıted ıth Introduection N! Glossary of ({Jreek-AÄArabıec Logıical Terms

DYy Kwame Gyekve,; PH (Harvard) (Recherches, nouvelle särTIE
OriJent Chretien ome I1); Beyrouth 1975 (Dar el-Machreq KEdıteurs
946).

Der Verfasser, Kwame Gyeke, gibt hıer wı1ıe der 'Titel des Buches ze1gt den ommentar
Ibn al-Layyıbs ZU Porphyrs Kisagoge heraus. Ihm legt e Handschrift Marsh der Bodleıian

Library, Oxford, V:E Ursprünglıch wurde dıe Handschrift Al-Fäaräbi zugeschrieben Urıs
Catalogue NrT. 457) Der erste e1l der Handschrift wurde VO Dunlop In englischer
Sprache herausgegeben (yLIhe Kxıstence an Definıtion of Philosophy, TOM Arabie ext

aseribed LO Al-Färäbi«, Iraq 1951 1957 untersuchte VL tern (»1bn al-Layyıb's Commentary
the Kisagoge«, ulletın oft the School of Oriental an Afrıcan Studıies, Universıty of London

11957 |) cdıe Echtheitsfrage des Textes und kam ZU dem Krgebnis, dass der Kommentar nıcht
VO. A1l-Färäbi, sondern VO  e Ibn al-Tayyıb stammt. Neben der ben genannten Handschrift
exıstieren noch 7We] andere Or 156L1, folHBrıtish Museum) ; Or 3832, fol 252r-261r

Kıne ausführliche Besprechung der Textedition mut lritischen Bemerkungen der
erson des thanasıus und dessen gesamten Schriften erscheint, VO  - NıT ınter dem 1Le thn-
NASTUS OTL Qus und drie arabıisch-koptıische Sprachwissenschaft AMes Maıttelalters, 1n der Zeitschriftft
Bibliotheca Orientaltis 32 (Leiden 1976
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(Indıa Office Library London), die dem Herausgeber ebenso als Vorlage dienen. Was ıIn Marsh
28 fehlt, wird vervollständigt durch ıe Handschrift Or. 1561 des Brıtish Museum.

Der Historiker Ibn abi Usaybi 'a SCANTE1L » Kır (Ibn al-Tayyıb) Walr einer der berühmtesten
Ärzte ın der Heilkunst.. seiın Wiıssen Walr umfangreich und seine Schriften zahlreich. Kr Wäar

eın Kxperte der Phiılosophie und beschäftigte sıch sehr damit« 323) In den ersten Kapıteln des
Werkes ze1Ig sich die Originalität dieses nestorlianıschen Mönchs, eines Zeitgenossen VO  - Avi-
IL  9 dadurch, dass die ontologische Logik In Denkweise darstellt. Viele Kommentare

Porphyrs Kisagoge wurden VOT iıhm geschrieben ; al-Tayyibs Schrift jedoch Jag Avicennas
Kommentar zugrunde (324)

Kwame Gyeke g1bt den arabischen ext heraus mıiıt Vorwort ä  3 Kıinleitung
“  ) un einer kurzen Zusammenfassung der einzelnen Kapitel In englischer Sprache,
daran anschliessend reek-Arabiıe Logical 'Terms 189-193) SOWIE Index of TLerms(

In dem Vorwort beschreıibt der Verfasser die benutzten .ben erwähnten Handschriften :
ıIn der Einleitung g1ibt Öl einen kurzen hıstorischen Überblick über Porphyrius’ Kısagoge 1E
wurde 27) (nach Chr.) geschrieben als Einleitung Arıstoteles’ Kategorien. Boethius’ (470-
524) lateinısche Übersetzung dieses ın cdie Logik einführenden Werkes verursachte e berühmten
mittelalterlichen Kontroversen über die Universalien. Dieses Werk übte SrOÖSSCH Einfluss uf
die Alexandriner, Syrer, er und die scholastische Ogl ‚Uus XXV) Daran anschliessend
folgen noch andere Kommentare ZUT Eisagoge, nämlich VO  - Johannes Philoponus (450-480),
Olympiodorus 500-570) und Stephanus VO  - Alexandrien (Mıtte des Jh.s), die auf Griechisch
verfasst un! 1Ins Arabische der Syrische übersetzt, wurden X VEl Die alteste syrısche ber
setzung der Eisagoge VO.  - Hıbba (457) Probus 480) schrieb dazu einen syrıschen Kommen-
Car, der auf der Übersetzung Hibbas uss Der grösste Übersetzer VO Griechischen 1INs Syrische
War derglus VO  w e&‘aina (536); übersetzte und schrieb dazu den Kommentar ySur le SCIH  9
les eSPECES, et l’individu, correspondant second chapıtre de lI’Introduetion de Porphyre«

Die KEisagoge wurde uch VO Athanasius VO  - Balad 696) Ins Syrische übersetzt.
Allen arabischen Übersetzungen der Kisagoge dienen dıe syrıschen als Grundlage ZAVMN):

Diese arabischen Übersetzungen stammen VO  w Muhammad Ibn al-Mugaffa’ (200/815) ıne
Paraphrasierung ; Ayyüb Ibn al-Qäsım al-Raqggiı (  9 Abü "Uthmän al-Dimasgi (308/920),
herausgegeben VO.  S Ahmad Fu23 al-Ahwaäni (Ca1iro 1952 und VO  —_ “Ahd al-Rahmän Badawı,
Mantıq Aristu (Ca1iro 1952 Al-Kindi (Mitte des Jh.s) War der erste arabische Kommentator
der Kisagoge. Andere arabische Kommentare danach, dıe noch heute vollständig der teilweise
exıstleren, stammen VON Al-Färäbi (339/950) ıne Paraphrasierung ; Abuü "Ahd AIla
al-HawärsmiY Ibn SawaärJ3 Ihwän al-Safa’ (Mitte des bzw Jh.s) un
vıcenna Kınıge dieser Kommentare werden noch heute ın Al-Azhar studiert
(XXIX)

Im allgemeinen g1ibt der Verfasser gute »bıbliographische« Auskunft über die Übersetzungen
der KEisagoge SOW1e der dazu gehörigen Kommentare, jedoch hne Kritikl.

Kr MAaC. ıne kurze nuützliche Zusammenfassung der ersten Kapitel hne allerdings
dıe etzten beiden näher erläutern : gerade In diesen erfolgt ıne wesentliche Auseinander-
setzung des Kommentators (Ibn al-Layyıb) mıiıt Porphyr In einer Sprache, cie Platos Truh-
dialoge erinnert (138£. ;

Vgl e ] „Kho UrYy, Auswıirkungen der Schule DON Niısıibis, OrChr 54 )! 121 {f.
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Der arabıschen Textedition fehlt notwendigen kritischen Apparat Wenn Ibn al-Layyıb
7z.B schreibt yDie Kommentatoren der Aristoteles-Schriften...« der »Die egner VO.  - Arıs-
oteles  « (10), möchte 11a N WwI1sSsen, WEn sıch handelt. EKEbenso fehlt 1ne gENAaUC
Stellenangabe, WL} VO:  - Plato un! Aristoteles, auf die der Autor öfters verweiıst 10185 8T7Itf.

99{f.
Nabil 1-Khoury

Guy La version ECQUE ancıenne du vTe armenıen ga-
thange. KEdıtion crıt1qgue ubheations de ’ Institut Orjentalıiste de Louvaın
( Louvaın 1975 Kditions Peeters, Louvaın, 1Xx-+- 362 S: 1200 fr

Lafontaime hat 1U die kritische Ausgabe der griechischen ersion der SOg Agathangelı
Histor1ıa besorgt, nachdem sich insbesondere Garıtte 1ne eingehende Untersuchung
D den ın mehreren orientalischen Rezensionen vorliegenden Übersetzungen und berarbei-
tungen des armenischen Originals verdient gemacht

In der für die Geschichte Armenilens bedeutsamen Quelle wird cdie Ausbreitung des Chrıisten-
tums 1ın Armenilen unter Gregor Illuminator behandelt. Agathangelos g1bt sıch als ekTetar
des König Trdat (griech. Tiridates) D (3.-4. Jh.).) AUuS. Der eigentliche Autor des SOg (+eschichts-
werks des Agathangelos ist jedoch möglıcherweıise 1n den kirchlichen TeEISEN den Patriarchen
Sahak I $ den ({roßen 387-439), Dı suchen.

Lafontaıne gibt 1 ersten Kapitel ıne ausführliche Übersicht über das Verhältnis
der griechischen ers1on ZU. armenischen Textgestalt. Im zweıten Kapitel 45-106) wird ın

MINUZ1LÖSET Darstellung cie handschriftliche Überlieferung behandelt, während der zweıte eı1l
dieses Kapitels die anderen Versionen des griechischen Agathangelos ın knappen
ügen treıft (arab. Textgestalt 90-95 ; lat. 103-104 ; äthlop. 104 ; vgl uch e
Dazu kommen noch zwelı griechische Überarbeitungen gekürzte Fassung des Sin. T 376,

100-10L, und die Bearbeitung des Symeon Metaphrast, 101-102). Diese verschiedenen
exXte werden In die Untersuchung des griechischen Agathangelos als »tradıition indirecte«

E mıiıt einbezogen.
Im drıtten Kapitel 107-148) omMmmMm' Lafontaine nochmals auf das griechische Hand-

schriften-Material zurück, u  3 das Verhältnıs der verschiedenen Varılanten der griechischen
Handschriften abzustecken Das vierte Kapitel 149-166) ist ausschließlich dem Stellenwert,
der den einzelnen griechischen Handschriften zukommt, gewidmet. Da der griechische Agathan-
gelos ıne Übersetzung AUus dem Armenischen ist, wurde bei Abweichungen innerhal der
Handschriften der armenische Zeuge mıiıt herangezogen.

Von 170-345 wird der griechische ext miıt einem übersichtlichen kritischen Apparat
geboten, dem sıch dann noch eiIn ausführlicher Index bıblıscher Stellen, griechischer Wörter

unter Einbezug des Armenischen) und eın Sachregister anschließt.
Das große Verdienst des Autors ist, 1n eıner sorgfältig erarbeıteten Untersuchung VO.  > zwoölf

Handschriften, ıne kritische Ausgabe des grlechıschen Agathangelos erstellt haben Zum
ersten Mal wurde die griechische ersion des Geschichtswerks 1762 VO  - Stilting nach einer

Florentiner Handschrift (Laurent. Jh.) echert. 18858 schuf de Lagarde ıne erheb-
ıch verbesserte Ausgabe, jedoch uch cdieser Ausgabe lag dıe einzige bıs dahın bekannte Hand-
schrift VO  - Florenz zugrunde. Bıs ZU kritischen Ausgabe VO.  — Lafontaıne, der bisher unbe-
kannte Handschriften mıiıt einbeZOg, WarLr I1a.  b auf die insgesamt wen1g zuverlässige Ausgabe

de Lagardes angewlesen.
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Beıl seinem Vorhaben sıch Lafontaine deutlich markierte TrTeNzZen gyESETZT, WEl ]”

(S 11) nachdrücklich erklärt, eine Untersuchung vorzulegen, cdie »purement philologique« Se1.
So mu ßten notgedrungen cıe geschichtlichen Zusammenhänge bel der Entstehung des
Geschichtswerkes und das Verhältnis der verschiedenen orıentalıschen Versionen zueinander
ın den Hintergrund rücken.

Sıcher sind WIT noch weıt davon entfiernt, ıne Entstehungsgeschichte und die Weıter
entwicklung der gathangelı Hıstorıa schreiben. ber leßen sich dazu doch och einıge
wichtige Anmerkungen anbrıngen, die bei Lafontaine leider allzu napp der völlig unberück-
sichtig geblieben sind.

Das Geschichtswerk des Agathangelos aßt, sıch In Z wel größere Kıinheiten gliedern, nämlich
ın die Quelle A, dıe SOg gathangelı Haıstor1ua, un In dıe Quelle V, die SOr. 1la Gregoru. 1ese
Bezeichnungen und V‚ dıe sıch se1t Garıtte durchgesetzt aben, dienen ur besseren
Orientierung bei den vielfältigen Versilonen.)

Ihe Quelle
Zum ersten Mal wıird ıne armeniısche Fassung bel Lazar P’arpeec!l, einem armenıschen Histo-

riker des Jh.s, als ark: Grugorusı Il uch des Gregor) erwähnt. Als Zeitpunkt für cCıe Ent:
stehung des armenıschen 'LTexts wird allgemein das ANSCHOMMEN. Die kritische Ausgabe
des armenıschen Agathangelos hatten bereits Ter-Mkrtecean und St. Kanayeanc 1909 ın
'Tiflis besorgt.

Das armeniısche Original wurde wahrscheinlich 1M 1INs Griechische übertragen. Ebenso
ist, auch 1nNns Georgische übersetzt; worden, WwW1e eın Fragment des 11 Jh.s beweıist (vgl

u a dz ın Helnacert’a Institutis Moambe ' Liflis 145-180).
Die griechische ersion QAiente dann als Ausgangspunkt für ıne Vielfalt VO Redak-

tiıonen. Dazu zählen ıne (koptisch) arabıische, SOWI1E eıine griechische un: lateinische, Sar
gekürzte Fassung, dıe Umarbeitung durch 5Symeon Metaphrastes 17 die dann 1mMm 1aß

1nNns Georgische übertragen wurde (vgl. SaBek, U xovrebay Grugol Part e-
[1Say, Tiflis 1920 Weıter gehört dazu noch ıne (arabische) äthiopische Verslion : und VOT

kurzem veröffentlichte Lafontaine ıne VO Metaphrastes unabhängige griechische Abbrevl1la-
tıon des Agathangelos (cf. Mus 88[1975]125-152).

Noch wichtiger als alle diese AuUus dem griechischen Agathangelos hervorgegangenen Redak
tıonen, Ja selbst noch bedeutungsvoller als der griechische Ausgangstext, erwıes sıch cdie
arabısche Übersetzung, die AUuS einer besseren griechischen Vorlage als alle bisherigen gr1e-
chischen Texte stammt, und dem armenıschen Original AIn nächsten S3Le Dieser wichtige
arabıische Zeuge ist VO Ter-Levondyan (4 gat angetosı arabakan VOT zmbagrowt yowno, Krewan
1968 VOL kurzem herausgegeben worden.

Ie Quelle
Dazu zäahlen cie griechische ıta (vgl. ed. (Sarıftte 1ın Studı T’esti 127 Vatıkan 1946),

Aus der dann ıne arabıische Textgestalt (vgl. ed. Marr in Zampıskı V ostoCnago otd. Imp
USS: Archeol. ObsSC. [St. Petersburg ) hervorgegangen ist, Der armeniısche
Urtext, ist. bis en NnıC aufgefunden worden. Die V-Quelle ist, VO. außerordentlicher Wichtig-
keıt, da S1e möglicherweise ıne altere Struktur aufweıst als cdie Quelle

IDe Fassungen, dre (LU.S Quelle UNA un sıch aufgenommen haben
Garıtte hatte 1965 eine griechische ersion herausgegeben (vgl AnBoll 11965]

233-290) und ihre Abhängigkeit VO. und nachgewiesen. Hierher gehört uch der ın arsunı
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abgefaßte ext, (vgl. Van Esbroeck in : RyFEtArm IO Von der syrıschen
V orlage (1im TE 1178 ON Patrıarch Michael angefertigt) befindet; sıch ıne Handschrift In
der syrisch-orthodoxen Patriarchatsbibliothek ın Damaskus, dıe meılınes Wiıssens bis eute noch
unveröffentlicht geblieben ist,

TO der beachtlichen wissenschaftlichen Beiträge In den etzten Jahren ZUMN (Geschichts-
werk des Agathangelos blieben och eıne RBeıihe VO. Fragen offen. So ist, z B cıe Umarbeitung
des Grigor SkewrTacı (  E  ) bislang unberücksichtigt geblieben. Grigor e1InN Schüler
VO Nerses Lambronacı, und ıe Bearbeıtung des armeniıischen Agathangelos zahlt Zı seinen

Hauptwerken. (Der Tiıtel lautet Patmowt iuwn VArOWwWC ({r Lowsawor Cı Geschichte des Lebens
des Gregor Iluminator). Kıne Handschrift davon fındet; sıch bei den W ı1ener Mechitarısten
(Cod. AaArIN. 166, fol 89a-234b). uch auf die Stellung der Venediger Ausgabe des Matt’eos

Das Leben des| Kwdokiacı| VON 1749 (Vark' srboyn Grugori Lowsawor Cın. Patmowt ıun
heiligen Gregor Iluminator. (+eschichte ist. meılınes Wiıssens nıemals näher eingegangen 1' -

den
Miıt dem wichtigen Beıtrag VO Lafontaines kritischer Ausgabe des griechischen Agathangelos

ist ıne NEeEUE wertvolle Arbeitsgrundlage für die KErforschung der armenıschen (G(Geschichte
geschaffen worden. Dies ist verdienstvoller, als nach wıe VOT eın grobher el dieser Periode
(3.-4 Jh.) och 1M Dunkel legt

(Gabriele Winkler

Kkkehard Psalmenkommentare AUS der Katenenüher-
Lveferung, Band } Berliın-New XOrK; Walter de Gruyter, 1925 XXXI1N--375
Il Patrıstische Texte un Studıen, 15), E

Dre Schraften des Johannes VDON Damaskos, hrsg. byzantınıschen Institut
der Abteı Scheyern, Band TIr (/ontra Magn uUm calumnrıatores oratıones
LreS, besorgt VO  - Bonıifatius Koöoftter: Berlin-New Y.OrK:, Walter de
Gruyter, 1975; XV1-+-229 E Patristische exXxte un: Studıen, :7);

VORU EL

Der fragmentarische Nachlass VOINl Apollinaris VO  - Laodıiıkela ist, VOT allem VO  - H.Lietz
Amollinarıs DON Laodıkeria und SPINE Schule (Tübingen 1904 zugänglich gemacht worden.

Lietzmann hat darın W ALr die Katenenfragmente nıcht aufgenommen, ZıU  el mıt En

hat ber mıt (atenarum GF DECATÜUNG catalogus (Göttingen 1902 der Katenenforschung wıch-

tıgste Impulse gegeben. In diesem Katalog werden auf grund VO.  - VTexten den Pss .r und
115,; deren Auswahl inzwıischen als nıcht sehr günstig Tkannt worden ist, bzw r I'ypen
unterschieden.

Kür seine Monographie Amollinarıs DON Laodıcea (Göttingen 1969 hat Mühlenberg
schon die Katenentradıition berücksichtigt. Da Dıdymos der Blinde ın der gleichen Katenen-
tradıtıon erscheınt, hat siıch entschlossen, uch dessen Fragmente veröffentlichen. Im

vorliegenden Bande erscheinen die Fragmente VO Apollinar1ıo0s ZU Psalm bis 150) und Cie
Hragmente des Didymos Psalm bıs Kın zweıter and soll e Didymostexte salm
51 bis L50 enthalten, während eın drıitter and AauUS Untersuchungen ZU den Psalmenkatenen
(Klassıfizıerung und Quellenauswahl) estehen wird. Hinsichtlich der Einleitungen und Testi-
mon1enNapparate 11 ersten Bande bıttet Mühlenberg 1 Vorwort yvorläufige Nachsıicht«, weiıl
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1ne umfassende Untersuchung TST 1MmM etzten Bande dargelegt wird. Die Einleitung ZUTN

ersten Bande gibt kurze Erläuterungen ZUT Texttradition und zZU den benutzten Hss Mühlen-

berg befasst sıch mıiıt der äaltesten Katenentradıtion, die VO.  - M. BRichard yclie palästinische«
genannt worden ist. (Im französischen Sprachraum wird uch VOoN „»chaine primalre« gesprochen.)

FKür Apollinarıs un! Didymos ist; der I'yp H1 (von Karo-Lietzmann) grundlegend ; 67 ist
1ın Parıs., ıbl Nat DL 139; Venedig, ıbl Nat. arc DL 1 9 und en, ıbl Nat. ST 45
vertreten; für Apollinarıs treten VO.  - Iyp € dazu : Mailand, ıbl Ambros. 126 SUP. ;
Patmos, St. Johannes 215; Turın, ıbl Nat. 300 (C I1 6) (1Im Jahre 1904 einem gSrösSsCHh. eıl
leider zerstört) ; Wıen, Nationalbibl., eo L und ausserdem werden je 1eTr Hss der
Eklogetradition und der Paraphrasentradition berücksichtigt. Kür Didymos ist ausser uf

I'yp LLL besonders auf Iyp V1 zurückgegriffen : Oxford, Baroceclan. 230 ; KRom, Vat. gr 1789 ;
München, Monac. ST DOY:: OS, Ivıron 597 ; Bukarest, ıbl cad KRom, SL, 31 Konstan-

tinopel, ıbl atr. Panhaglas (Kamariotisses)
Aus der Einleitung sind hinsichtlich der Zuweisungen der Fragmente besonders uch die

Korrekturen ZUIN wichtigen Werke VO  - Devreesse, Les ANCLENS ecommMeENTAtEeUrsSs Ades
SAUMES (StL 264), Cittäa de]l Vaticano 1970, hervorzuheben, der 1E VO. Didymos und

.11 2708 VO!  - Apollinarıs handelt, Für Ps 118 bhietet sich interessantes Vergleichsmaterial
ıIn der auf die Hss VO.  - Maiıland und Patmos zurückgehenden Ausgabe VO  - Hatl; La charıne

nalestinıenne S5T le Psaume 1IS8, mıt Übersetzung un: Kommentar (S 189-190, Parıs 1972
Da der unter den Turapapyrı gefundene Psalmenkommentar (zu Pss bis 44) VO.  - Didymos
1n der Sammlung »Papyrologische Texte und Untersuchungen (4; 69 7’ 8’ I2; Bonn)
herausgegeben worden ist, kann die Psalmenexegese des Didymos 1U eingehender untersucht
werden. IDS ist sehr wünschen, dass cdie ZWwel weıteren Bände bald das DrOSSC, durch die Patrı-
tische Kommission etreute nternehmen abrunden werden.

An Stelle der vorgesehenen Ausgabe des Liber de haeresibus hegen 1U 1n der Aus

gabe VO:  — Joannes DON Damaskos, nach den philosophischen Schriften (PTIS und der Kxpo
S1t10 fıdel (L 12) dıe (Jontra LMAgınNUuUm calumnıatores oratıones tres VOT. Die dreı sogenannten
»Bilderreden« tellen dreiı verschiedene Bearbeitungen eines In Wesentlichen gleichen Stoffes
dar. otter hat deshalb die Ausgabe der drei Reden 1n synoptische YForm ENach
otter ıst die erste ede sehr bald nach dem Bilderedikt VO Januar 730 niedergeschrieben
worden ; kurz darauf folgte dıe zweıte ; 1n der dritten ede fehlen ber jegliche Merkmale einer

Gelegenheitsschrift ; S1e ist nach der zweıten ede entstanden, lässt sıch ber zeitlich N1C. näher
f1ixıeren. Ihe umfangreiche KEinleitung ist, wıe 119  - VO  — otter gewöhnt ıst, sorgfältig und deut-
ıch. Iıhe Hs Neapol. (Bibl. Naz.) (IL 16), auf die auch schon die früheren Ausgaben (bes
Lequıien 1712 und 174585; mıiıt Verbesserungen In 04) zurückgehen, bietet durchwegs den 11ass-

geblichen Text; für die drıtte Rede, mit ; ıhrem ausführlichen Florileg, ist diese Hs praktisch
der einz1ge euge

Neben den georgischen Übersetzungen (sıehe | 1 fa (tesch
der karchl. [IAl., 188; 877) wird besonders uch die spätestens 1mMm Jahre 989/990 VO.

Antoni1os, dem ern des Symeonklosters bel Antiochela, verfasste arabısche Übersetzung eINeEes
Stückes ‚uUSs der ersten ede (dıe lateinısche Übersetzung des Arabischen ın 9 ‚ 425-438)
erwähnt. Diese arabische Übertragung geht weıt über dıe früuhesten griechischen Textzeugen
hinaus, denn Rom Vat Palat. or ist TST 1 144 geschrieben worden S 51; 53f.)
otter verweıst ın cQiesem Zusammenhang, AUuSSer natürlich auf (}Araf’s CAY; IL, 41 ; 44, auf

Grat; Arabısche Übersetzungen DON Schrıften Ades Johannes VvOoON Damaskos, Maschinenschrift,
LWa 1950 Kirchenslavische, russische, serbische und rumänıschen Ausgaben des Pravoslavynoe
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ispovedanıie (Confess10 fidei orthodoxae) des eter Mogila (  ) enthalten als Beilage
Teile der Bilderreden, ber diese Mogila-Lradıtion sollte einmal näher untersucht werden (S 411.)
Ausführliche ndizes (Bibel; Väter und antıke Autoren ; Analytischer Index) beschliessen diesen
Band, ZU dessen Erscheinen das byzantinische Institut der Abtei Scheyern un! besonders

x otter ın em Masse beglückwünscht werden mussen.
Adelbert Davıds

Roberto Caro. La Homualetica arıana Griega el Siglo K Marıan
Lıbrary Studıies (Universıity of Dayton, Oh10), vol 191 1972)

TT

Hymnologie und Homiuletik siınd wertvolle Quellen für das Marienverständnis ın den OsSt-
lichen Kırchen (aro hat sich In seiner 1mM Jahre 1967 bel der Pontifiecila Unıyersitas Gregorlana

Rom als Dissertation eingereichten Arbeit der griechıschen Homiletik des gewldmet,
Die 1U 1m Jahrbuch Marıan Library Studies erschlenene bearbeıtete Ausgabe besteht, hauptsäch-
ıch USs einem, leider nıcht durchgehend numerierten, ausführlichen Inventar aller erhaltenen
Homilien. Dabei hat Caro sich nıcht bloss VO  - den Überschriften der Homilien leiten lassen,
sondern haft, alle Homilıen aufgenommen, die wichtige eıträge ZuU Marienverständnis der
Zeıt enthalten, wobel sich allerdings auf die (meı1stens noch nıcht krıtisch) herausgegebenen
griechischen Predigten beschränkt. Sıebenundfüniz1g Homilıen habe ich gezählt (die 1mMm Buche
erwähnte Zahl schwankt). Neunundzwanzig, meılistens authentische redigten werden 1 ersten,
chronologisch aufgebauten el untersucht : Hesych10os VO  — Jerusalem, Attikos VO.  - Konstan-
tinopel, Proklos VO  — Konstantinopel, Kyrillos VO  - Alexandrela, Akakıos VO  - Melıitene, heo-
OTOS VO.  — Ankyra, Paulos VO.  - Kmesa, Kreichtheios VO Antiochela ın Pisıdila, Chrysıppos VO  —

Jerusalem, Antipatros VO.  — Bostra, Basıleios VO Seleukeıla. Die übrigen Homilien siınd unter
falschem Namen überliefert (Ps.-Methodios, Ps.-Epıphanı1os, Ps.-Gregor10s I’haumaturgos,
Ps.-Athanasıos, Ps.-Gregorios VO  w Nyssa, Ps.-Kyrillos VO  S Jerusalem, und besonders Ps
Joannes Chrysostomos) un! werden nach ihrem Inhalt aufgeführt : Homilien ü ber diıe Inkar-
natıon, über die Verkündigung, über dıe Theotokos, über Hypapante. Jedes Stück 1mMm Inventar
nthält bibliographische Angaben mıt, WEn möglıch, SJENAUCL Angabe über Hss und Authenti-
zıtät, Inhalt, allgemeine Bemerkungen Struktur, Stil, Wortwahl, Anlass, utor), und den SPC-
ziell mariologischen Krtrag. Schwer lesen sind cıe Konklusionen krıtischer, lıturgischer und
dogmatischer Art 1m dritten Bande, da I1a  - ständig 1n den hinzugefügten Übersichten un
ndizes attern INUSS. (Auf 691 ist, Ps.-Kyrillos V  - Jerusalem, In dominı nostrı et
sgalvatorıs esu Christi et 1ın Siımeonem qu1 deum suscepit, nachzutragen.) (Jaro bemüht sıich iın
den Konklusionen sehr umsıichtig, Authentisches VO  w Nicht-Authentischem trennen, Ansätze

weıteren Untersuchungen geben, un die wichtigsten Zentren 1M näher bestim-
11611 (Jerusalem, Kappadokien, Alexandrela, Antıocheıla). Ks stellt sıch heraus, dass ehn Hom!ı-
lien noch ‚UuSs dem stammen müssen, während weıtere sieben TST nach dem verfasst
worden sind. Keıine künftige Studie über cie patristische I ıteratur des besonders über
Homiletik, Dogmengeschichte und Liturgik, darf der SrüsSsSCcCHh Arbeit VO  - (aro vorbeigehen.

Hinsichtlich des christlichen Ostens ist hervorzuheben, dass manche Homilien uch der
ausschliesslich 1ın Übersetzungen überliefert sind. Attikos VO  ; Konstantinopel, In sanctam del
genitrıcem (S 60), ist 1U noch syrıisch vorhanden TSg. 7E Briere 1ın ROC |1933-1954|
177-186: lateinische Übersetzung VO  - Lebon In Mus 11933] 186-195). Kın eıl cdieser
Homilie ist uch unter dem Namen des Proklf>s bekannt LL Anm.) Proklos’ Laudatıo
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ın sanctıissımam del genitrıcem Marıam 65, 680-692 ACO E 1, 1, 103-107) lıegt ın syrischer,
armenischer, äthiopischer und georgischer Fassung (S 79) Vl Proklos’ Sermo de dogmate
incarnatıon1s, dietus ın die sabbato nte quadragesımam 6 9 841 -844 lateinische ber.
setzung des Syrischen ; griechische Ausgabe VO  - Martın ıIn Mus |1942] 44-48);
Chabot hat, den syrischen ext ın Rendiconti della Reale Accademıa de1l Iıncel 1896 1R

197 herausgegeben. u übersetzte den syrischen 'ext und ıne koptische ersion Ins

Englische (S 114) Proklos’ De natıvıtate dominı (PG 65, 84.3-846 lateinısche Übersetzung
des Syrischen ; einem EecUueN syrischen ragmen sıeh Moss In Mus 44 [1929] 63-66 ist,
inzwıschen wıeder 1 Urtext bekannt (S 122) ber ıe syrischen Fragmente VO.  - Kyrillos
VO  — Alexandreıa ın bezug auf dessen Homiulie In OCCUTSUML domiıinı nostrı esu Christiı 7 ’
)siehe 131{4£. » Beatı rechthıu eplscopIl Antıochlae ın Pisıdla, homilıa recıtata,

ıIn Sancta KEpıphanıa 1ın ececles1a constantinopolitana sedente eCAato ePISCOPO Proclo« (S 206) ist
(: syrisch bekannt hrsg. W Au ın 1 $ 171-180). YFür cie Homiulıie des Chrysippos VO  -

Jerusalem In sanctam Marıam deiparam (ed gyıe€e 1ın 1 336-343) sind iın Hınblick uf
die (}eschichte des lıturgıschen Festes hre der OeoTOKOS besonders armenısch und georgisch
überlieferte lıiturgische Tradıtionen VO Bedeutung (S 2131.). Caro verweıst uch auf einen VO  —

Baumstark In OrChr, 1911 193-203 veröffentlichten vorephesinischen syrischen
Hymnus, uf das VO IIYyD A I1 ın ByZ 55 (1  5) 3920 herausgegebene aNONYVINE Kontakıon
LS TV OUVaELV TNS QeoTOKOU, auf SeuerTros VO Antiocheıla, uf De transıtu Marıae, auf das Anı

bische Homihar VO Sauget ın An Boll 8 1970 391-474, und auf das koptische est;
VO Januar. Idie 1U lateinısch überlieferte » Homelie d’Antıpater de Bostra POUT l’ Assomp-
tıon de Ia Mere de Dieu«, kritisch VO  —; Gre golre In Parole de ”’Orient heraus-

gegebenen, soll uf ıne verlorene syrische ersion zurückgehen (S 255) 226 Weihnachts
homuilıe VO Ps.-Chrysostomos (ed Mercatı ıIn Bıblica 1920 ] 84-90 ist. uch koptisch
überliefert (S 347) Ps.-Gregor10s haumaturgos, In sanctam de1 genitrıcem et, SCHM PE VIT-

ginem Marıam (S 353) ist 1M Gegensatz anderen, auch armenisch erhaltenen, verwandten
Texten griechisch N1C. mehr vorhanden. Pıtra gab den armenischen ext 1ın Analecta

L 159-162 (lateın. Übers. 406-408) heraus. Ps.-Chrysostomos, In aa lvyatorıs nostrı

esu ArıStL natıyryıtatem 56, 385-394) ist, uch In armenıscher Übersetzung bekannt (Ana
ectia I 133-144 un 386-395), während e1ın arabıscher ext VO Rabath heraus-

gegeben wurde (S 359) Ps.-Chrysostomos, In Christı 1em natalem 6l, 737-738) uch
armenısch Analecta AaCcCTa L 156-159 un 4.04.-4.06 (S 398) Von des Ps.-Gregor10s VO  - yssa
» Discorso encomlastıco all’ Annunclazıone Madre dı |)DI0« (sıehe uletzt 1n Marıanum

[1962| 536-539) hat Conybeare, On Antenıcene Homaily of Gregory T’haumatur gos,
In 'The Kxposıtor, Serles V? 1896 161-173 eine englische Übersetzung auf (A{rund der "”11N6-

nıschen ersion (hrsg In der Septem bernum mer der Zeitschrift Ararat | Etschmiadzin
gegeben (S 468) Von Ps.-Gregor10s Thaumaturgos, Homiulıia 1n annuntlatıonem sanctae

VIrgInNıSs 1 9 gibt ıne syrische und 1ıne armenische Übersetzung : Analecta

LVun 377-381, bzw. 145-150 und 306-400 (S 481) uch desselben omilıa
I1 In annunti.atııonem 1 9 1156-1169) ist, armenısch erhalten Analecta 1 150-156
und 4.00-404 (S 493) Ps.-Athanasıos, »L’homelıe de Athanase des Papyrus de urın«

554) ist 1U koptisch bewahrt und wurde VO S fort In Mus 4 1958 15-50: 209-9238

herausgegeben.
Zur Marıenauffassung ın den orientalıschen Kirchen siehe besonders noch Gordillo,

Marıologıa orzıentalıis (Orientalia Christiana Analecta 141), Rom 1954 eıtere ILaiteratur D
bei FT eiıler > Ie Ostkırchen, München- Basel 1971, 486{1., un für diıe Syrer 1Z de
Urbin Patrologıa SYNLACH, Rom

er Daviıids
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Vetera Christianorum 14 1974), Hasz. und 2, hrsg Istıtuto dı Lettera-
ura Orıstiana Antıca, Universıta deglı Studl, Barı, 4695

Aus dem 1 ahrgang der Zeitschrift Vetera Christianorum sind ur den christlichen Orient

ein1ıge Aufsätze besonders anzuzelgen. Terzoli hat ın Remertoruvo Ader nOML divını nelle Odz
dr Salomone, 125-140, alle Bezeichnungen für Gott, Chrıistus, den (+e1ist zusammengestellt.
Leider sind Analyse un Kommentar einzelner, bekanntliıch schwer ZU eutender Stellen sehr

kurz gehalten. Frühere ommentare zZU den den werden nıcht herangezogen. Gelegentlich
wird Aphraates Vergleich erwähnt. Folgende Terminı werden signaliert Gott, der Höchste,
ater, Herr AA kommt oft VOT und kann sowochl ott Ww1e den öchsten, den Vater,
der Chrıistus, nı€e ber den Sohn bezeichnen), T1STUS (wird auch Herr genannt; ist aber zugleich
uch VO Herrn unterscheiden), Sohn (nıe ausdrücklich mıiıt Christus identifizlıert), Geliebter,
Wahrheıt, Denken, Name, T POCWTOV, Siegel und Zeichen, Krlöser, e1s < xa1 kann sowohl
maskulın WI1e femının se1n), (la parola) und N (1l verbo); mXn zxzommt
iın Gegensatz Aphraates nıcht VOT. ıe christologische rage ist., 1LUFr kurz angedeutet : 1l

verbo r einmal Bezeichnung für den Krlöser, einmal vielleicht für den Sohn ; Ia narola wohnt

1 Menschensohn ; weder noch X > wiıird ausdrücklich miıt Chrıistus dentif1-

ziert. Der Unterschied zwıischen al verbo und In narola ist nach Terzoll eın wichtiges Indız für

das Syrische als Originalsprache der den Salomons. das ema der Einwohnung des Wortes
1mMm Menschensohn T späateren antiochenischen Christologıe führt, sollte nach dem utor weıter

untersucht werden. Orlandıi befasst sıch 1ın seinem Aufsatz Rıcerche UNA  Q& storıa eccle-

sıastıca alessandrına del SCCoy 279-312, mıiıt dem Inhalt einer verlorenen (quasi-)offiziellen,
pro-atha.nasianischeh Kirchengeschichte des Patriarchats VO Alexandrela, geschrieben U1

400 Von den äalteren Untersuchungen werden besonders cie VO  - Velter ‚UuSs den vierz1ıger
Jahren herangezogen und krıtisch verwertet. In einıgen Texten hat die ystor1a alessandrına«,
VO  - Telfer » Jubilee Book« genannt, ıhre Spuren hinterlassen In Guarimpotus’ Übersetzung
und Bearbeitung der griechıschen asSs10 Petr1i Alexandrın1, Meldung gemacht wırd VO einem

„libellus quı vıtam et gesta sanctissım1ı refert Athanasıl« (nach cdieser Stelle ware cd1e verlorene

Chronik Iso ıne Art Hiıstoria [ Apologia thanasıl) Orlandı ıtıert die für iıh: wichtigsten
Texte AUuS der bald erscheinenden kritischen Ausgabe VO  - Vanna SalvadorI1. Zum leider nıcht

genügend bekannten (uarımpotus Jh.) siehe uletzt Devos I' muvre Ae (Quarım-

DOVUS, haqgıogranphe namnolhtarn, An Boll 76 I5 L7 2) Im Codex Veronensıs, ıbl Capı-
tolare (58) befinden sıch zwel Briefe mıiıt kurzem Zwischentext, die AaAus der alexandrınıschen

Kirchengeschichte stammen sollen. er (l'odex Veronensıs ist ıne oft schwer durchschaubare
lateiniısche Übersetzung einer ursprünglıch griechisch verfassten kanonistischen Sammlung,
cA1e den W esten DC; 4.2() erreicht hatı Der erste Brief ıst, VO vler, namentlich genannten und

als confessores verhafteten ägyptischen Bischöfen Meletios VON Lykopolıs geschrieben
worden ıne überaus wichtige Quelle Z Entstehung des SO meletianıschen Schismas. Der

zweıte Brief wurde VO alexandrinıschen Bischof Petros Meletios geschickt. Orlandı g1bt
die für ihn wıichtigen Stellen In italienischer Übersetzung wieder. Kür den lateinıschen ext

(mıt Kommentar) SEe1 besonders auf Kettier, Der meletzanısche Streut un Ägympten, ZN
35 19536 155-193 hingewlesen. 3) I3 ausSsSer griechisch und lateinısch noch koptisch (sahidiısche
ragmente noch nıcht ediert), syrisch, arabısch und armenısch erhaltene Passıo Petrı Alexan
drını hat ebenfalls AUuSs der alexandrinıschen Chronik geschöpft. ach der bereıts erwähnten
Arbeıt VO.  - Salvadore geht Orlandı Ikurz ut e überaus kompliziıerte Textgeschichte dieser

Passıo eiIn. 4) Dıie ıta Metrophanıs et Alexandrı, eiın bedeutsamer Zeuge für e verlorene



14 Besprechungen

Kirchengeschichte des Gelasıos VO  - Kaisarela, hat uch Nachrichten Aus der alexandrinischen
Chronik übernommen. Die Notitiıa thanasıl acephala, schon dem Sozomenos bekannt, hat
eigentlich die Forscher auf dıe richtige Spur gebracht. ach diıesen Texten 11.USS cdie ystor1a
alessandrına« Nachrichten über die Anfänge des SOR. meletianischen Schismas und über cCie
Karriere des jungen Arelos, über den Tod des Bischofs Petros, über die Anfänge und die Entwick-
lung des Arianismus, über die Aktivität des JjJungen Athanası1os, VOT allem bald nach dem
onzıl VO. Nikala, enthalten haben. uch cie (+eschehnisse VO  - 346 bıs 373 mussen beschrie-
ben worden se1n, für cdıie etzten fünf Jahre allerdings 1Ur datenhaft. Überdies stammen Credo,
(lanones un! Synodalbrief Alexandria VO. Konzil f Nikajla alle In den Codex Vero-
nensı1ıs aufgenommen nach Orlandıi uch Aaus der alexandrinischen Chronik ;: vielleicht
ebenso der Konvokationsbrief des alsers ZU Konzil. Manche Nachrichten AaAuUus der Späa-
teren koptischen Literatur werden (nıcht immer autf überzeugende e1se) ZU. Vergleich heran-
JEZOBCN. Was VO.  b der Rhetorik und dem Bibelgebrauch auf das ONTO der ystoTr1aA alessandrina«
unı auf das eINes Guarimpotus der sonstigen Benutzers geht, ist, 1m allgemeinen nicht unter-
mauert (z.5 II 282£. Für »61ı autem, quası 1aAM senectute defesso, frig1idus obsistit
CIreumM praecordia SaNZU1IS« (S 284) verweıst Devos, a7T%. cıt., 143 Anm. 67 aufVergilius (gemeınt
ist eorg. I ‚9 484) als Vorlage für Guarimpotus; und für plenus dierum ın senectute
[0)48:} m1grasset a hrıstum« 286) als Fassung VO:  w Guarimpotus siehe Devos, 173

Für cd1ıe griechische Patristik mussen folgende Aufsätze erwähnt werden : Quacquarelli
über Ps Y() (91), bel den Kirchenvätern und ın der Liturgie (S 5-30; 235-268 [ wird fortgesetzt ]

Otranto über den Stil 1mM Dialogus COUuU Tryphone des Justinos (S 65- Crimi über die
Theognis-Stelle 1n De virtute 3083.-.395 VO  - Gregor10s Nazlanzenos Ö Peri über Grego-
108 VO.  - Nyssa’’s De ıta OySIsS (S 313-332); un! Simonetti über Ps Athanasıos’ Sermo
MAal0T de fıde (S 3303-343). Iıe übrigen Aufsätze betreffen die ateinische Patristik un: Ccie
christliche Archäologie VO  > Apulien.

Im Jahre 1975 sind ın der schön ausgestatteten Reihe Quadernı dı » Vetera Ohristianorum« drei
an erschiıienen Clarlo Carlettl, Lre QLOVANL ebrer dı Babılonıa nell’ rte Erıstanda antıca,
Brescla, Paidela, 168 s $ ist ıne ikonologische Untersuchung ZU Motiv der drei Jünglinge AaAus

Dan miıt ausführlichem Katalog der betreffenden Abbildungen. Michael Mees, Anusser-
kanonısche Paralltlelstellen den Herrenworten und ahre Bedeutung, Barı, Ist. dı ett. Orist. Ant.,
189 s berücksichtigt uch die alte syrısche Literatur. Antonio Quacquarelli, leone
al rag0 nella sımboalıca dAell’eta yatrıstıca, Barı, Ist. ett. Orist. Ant., 153 S 9 geht der Deutung
VONN Ps (91), In der altchristlichen Literatur, der Liturglie, der Ikonographie nach (siıehe
uch den ben erwähnten Aufsatz des Verf.

Adelbert Daviıids

Lex1ıkon der chrıstlıchen 1konographie. Begründet VOL Kngelbert
Kırschbaum (1 hg VON Wolfgang Braunfels

Ikonographıe der Heılıgen (Aaron bıs CrescentjJanus VO  S KRom),
KRom, Freiburg, Basel, Wıen 1973 Herder.

Ikonographıie der Heılıgen (Crescentianus VO  a uUunNnıs bıs Innocentia),
KRom, Hreıburg, Basel, Wiıen 1964. Herder.

Ikonographıe der Heılıgen (Innozenz bıs Melchisedech), Rom,
Freiburg, Basel, Wıen 1974 ; Herder.
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Die vorausgegangenen vıer Bände dieses Lexikons, dıie sich mıiıt der allgemeinen Ikono-

graphie der biblischen Szenen befassen, sind 1n dieser Zeitschrift bereits besprochen worden

(vgl OrChr 11971] 253-257). Aus der Sıcht der ostchristlichen uns WAar daran Wesentliches
auszusetzen. Man durfte gespann se1n, ob ın den folgenden Bänden, die der Heiligenikonogra-
phıe gewidmet sind und VO denen die dreı ersten hier behandeln sind, diese bedauerliche
uCcC. beseitigt worden ist 168 11an den Klappentext, mußte INa  > darüber beruhigt ge1iN :
» Die Heilıgen der Öömıischen Kıirche, der byzantinischen Kirche SOW1E dıe Heiligen Aaus dem

syrischen und koptischen Raum...« gelen hıer ZU erstenmal zusammengefaßt eın Beıspiel
ökumenischer Zusammenschau. Das Werk erhebt wissenschaftlichen Anspruch und ıst auf den
Kunsthistoriker, Volkskundler, Historiker, Byzantinısten und Philologen ausgerichtet. Außer-
dem sel die Fehlerfrequenz, verspricht cdie Kinführung, VO. / beı den für dıe Krstellung
des Lexikons herangezogenen Werken auf % heruntergedrückt worden. Idıie bereıits bel den
voTrTangegahgehch Bänden beobachtende Krscheinung, daß die Zahl der Mitarbeiter außer-
halb der Redaktion immer kleiner wurde und das Redaktionsteam immer mehr Artikel selbst
abfaßte, ist be1i der Heiligenikonographie fast ZU Prinziıp rhoben worden. Das hat gEW1ISSE
Vorteıile für cie Konzeption und che Homogenität der Artikel, bringt ber uch große Gefahren
mit sıch, VOT allem jene der Einseitigkeit und Inkompetenz. Laest 111211 Cdie Kınführung iın die

Heiligenbände, ist INa.  S versucht, derleı Sorgen auf sıch beruhen lassen. Hıer wird In UVOG-

raner Diıktion über die Probleme und ihre Bewältigung SOWI1e Intention Un Konzeption des
Unternehmens gehandelt un der Leser dartf sıch modernen Prägungen WwI1e yimpliziertes
Rangrelief materieller Feldzusammenhang die Bedundanz der Artikel strebe entgegen dem
SONST üblichen Null vulgärmaterlalıstisches Faktensammeln« delektieren, eın sprechen-
des Beispiel dafür, daß eın 'ei] un » ungen Doktoren der Kunstgeschichte« nennt der
ext des Vorwortes die Bearbeiter eın nıcht gering veranschlagendes vulgärtheoreti-
sierendes Stadium durchlaufen hat Dıie Klage über das schlec. auf bereitete ostchristliche
Material ist nıcht yahnz glaubhaft, VOL allem, wenn S1e mıiıt falscher Begründung vorgetragen
wird, twa. mıt der Behauptung, gäbe keine Zusammenfassung über cdıe lıturgischen (+ewän-
der der Ostkirche. Schließlich ist die Arbeıt VO.  - apas, Studıien ZUTLF Geschichte der Meß

gewänder 1mMm byzantınıschen Rıtus, Miscellanea Byzantına Monacensı]ıa 3! bereıits 1965 ın Mün.:
chen, WO die Redaktion des Lexikons ıhren Sıitz hat, erschienen.

Wenn WIT uUunNns 1mM folgenden krıtisch mıt eıner e1 VO  S Artikeln auseinandersetzen, dann
LU mıiıt solchen, Chie in den Bereich des christliıchen Ostens fallen. Die Mängel sind da unseres

Krachtens gravierend, daß s1ıe hıer nıcht 1n der »A bsıicht« angeführt werden, »dem Leser die

Möglichkeit geben, diese Fehler auszubessern«, WOgESCH aut Einführung ynıchts einzuwenden«
ıst, sondern ın der offensichtlich unentschuldbaren Meinung, daß ‚WarLr der Vorsatz, die byzan-
tinıschen und sonstigen ostkirchlichen Heiligen miteinzubeziehen allen es wert ist, ber

der Kompetenz der Bearbeıiter für ihr ema häufig mangelt.
Fines der schlimmsten Handicaps ist cie offensichtliıch fehlende Sprachenkenntnis, 1n die

uch das Lateın eingeschlossen ist. Das hat für die Nomenclatur verheerende Folgen. Hat 112  >

als theoretisches Prinzip einmal herausgefunden, daß bel griechischen Heıiligen grundsätzlich
ihr lateinischer der eın In: Lateinische transeribierter Name intendiert ist, staunt 1Na.  -

111  - doch über die Vielzahl euer lateinıscher Namensformen, dıe hier geboten werden. Kıne
kleine Auslese Se1 ıtıert Abıbos VO Kdessa heißt N1ıC. Ww1e erwartet Abibus, sondern Abibo
Akakıos läuft unter Achatius, obwohl latınısıert Acacius heißt. Der einame Klimakos heißt
Sp unten einfach Eliımakus Im letzteren 'all äßt sich die Quelle des abgeschriebenen Fehlers
leicht auffinden Die VO  - d1esem Lexikon als maßgebend zıtierte Ausgabe des Malerhandbuches
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VO Athos, eın verschlimm besserter Äünchner Nachdruck VO 1960, der leider auch durch die
Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt verbreitet; wurde, haft, das gotische Fraktur-C
seıner Druckvorlage VO.  — 1855 N1C lesen können und einfach als reproduziert. Der Autor
hat; hier kritiklos ın Machwerk on 1960 abgeschrieben, das 1n diesem Heiligenlexikon uch
sonst üble Spuren hinterlassen hat Akindynos wird einfach als Acyndinus transerıbiert. Außer
dem sınd semi1griechische Verweısstichworte beliebt wıe Akakıus Achatius, Akyndinus
cyndinus, bei Arcadius hingegen wiıird uf Arkadius verwlesen. Im selben Artikel begegnet
I1a ın Zwel aufeinanderfolgenden Spalten der Form Thalaleus und Thallelaius Man darf
gespann se1ın, ob der Heılige dann unter seinem richtigen latınısiıerten Namen Thallelaeus
erscheinen wird. Auf Sp ın ist. ein besonders lehrreiches Beispiel dafür ZU finden, WI1e
ahl un kritiklos verschiedene Namensformen nebeneinander gesetzt werden Cyrenla (Cyria-
na) Cyriana steht; In den deutschen Malerbuchausgaben falsch für cdıie griechische Form
Kyrlaina. Aus Episteme VO. MMesa ist; Epistemes geworden ; für Kroteis der Heroteis hat
1118a  - ıne französısche Namensform erwischt Kroteide, und Euodos läuft unter Kvadius (wle-
derum ıne olge der deutschen Malerbuch-Übersetzung), obwohl auf der beigegebenen Abbhil
dung der Protaton-Fresken deutlich Euodos lesbar ist

Nıicht 1e] besser SLE Un Cie topographischen Kenntnisse der Autoren. Wenn das bekannte
Hierapolis ın Phrygien In der selten gebrauchten FKorm Hieropolıs genannt wird, mMag das
hingehen. ber der »Mons Nitria« ist; völlig NEeuU. Die Klöster liegen schließlich 1m Wadıi Natrun,
ın eiıner Depression. Andreas VO  - Kreta, der Martyrer des Bilderstreites, heißt Andreas ın Krisı
(von Konstantıinopel), wobel 1Ur das Kloster ın Konstantinopel, ın dem or bestattet wurde, die
N1IC. geklärte Toponymıe »emn krisel« rägt, nıcht der Heilige selbst. Chonai1 ın Prygien mußte
Chonae nd N1ıC one heißen. Sp 2492 ist. bei Ares, Probus und EKlias der ext abge
faßt, als ob Askalon ıIn Kılikien läge. Amasia erhält Sp 336 und 337 1ın 00 zweıtes
Anazarbos wırd 1MmM Genitiv Anazarbı gebracht. Mıt Cyrus ın Syrien ist wohl Cyrrhus gemeınt
Eınen Kpaphroditus VO. Phiılıppi gibt ©! nicht, wohl ber einen solchen V.U Philippopolis

Plovdiv). Kpiıphanıus VO  - Salamıs heißt, KEpiphanıus VO Constantia (von Zypern bzw.
Salamina). Zwar hat Salamıis 1mM nach seinem Wiederaufbau nach einem Erdbeben durch
Constantius den Namen Constantıa erhalten, doch iıst. der Mann iın der Kirchengeschichte auch
des Westens VOTL allem als Kpıphanıus VO. Salamıis bekannt. Schließlich cheint 11an dem
ext ach bel Barnabas nıcht, realisiert ZU haben, daß dieses Salamis autf Zypern liegt (»ynach
Steinigung In Salamıiıs und Zypern«). Im and dann wırd Sp behauptet, cdie EKErzbischöf-
liche Kapelle ın avenna liege bei San Vitale. Das sind leider alles Fehlinformationen, die 11a  >

sıch bei gründlicher und damıt allerdings uch zeiıtraubender Arbeit. Ersparen können.
Das Fehlen dieser der jener Heılıger mMag ın manchen Fällen begründbar se1ın, ist. ber VO

Standpunkt des Ostkirchenforschers manchmal unentschuldbar wıe 1mM Falle des Jacobus
Baradaeus, den 112@&.  — wıe einige andere OTa vVeErgessch haben scheint, weiıl INa  > Ostkirche
vielleicht mıiıt Orthodoxie gleichgesetzt hat hne die monophrysitischen Bruderkirchen
denken.

Man wird uch einsehen, WenNnn che Aufzählung der Darstellungen nıcht vollständig se1ın kann,
da. ın jedem all ıne repräsentatıve Auswahl ZU treffen galt, doch sollte dies N1C. ZU Lasten
der frühen und ostkirchlichen Bilderwelt gehen, uch das westliche un jJüngere Material
den Bearbeitern jeweils näher 1eg Wenn WIT hier noch Beispiele solchen Fehlens aufzählen,
dann L11LULE solche, cdıe gravierend sind und das ıld verfälschen und uch dann wiederum 11UFTL

ıne kleine Auswahl Die Darstellung des Kugenios VO  — ITrapezunt 1 Vaticanıschen Menolog
ist, beileibe nıcht dıe einz1ge, Ja elatıv uncharakteristisch. Seine über Trapezunt hinaus-
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reichende Verehrung bezeugen cdie Beispiele ın Kappadokıen (vgl ndices be1l Jerphanıon und

Restle) ; genannt hätten jedoch VOL allem Cie Darstellungen auf den Münzen des Trapezunter
Kaijiserreiches gehört. Beım Mamas VO. Kappadokien fehlt leider das wıichtigste aller iIiruhen

Beispiele, cdie Reliefs auf dem uındaltar ın Kayser]. Beıl Mathıas fehlt se1ın Auftreten ın den

Darstellungen des Selbstmordes VO.  D Judas, den Ja ın der Reıihe der Apostel Trsetzt (SO Iın den

Randpsalterien). Beıl ‚JJohannes Evangelıist scheint der bei den übrigen Evangelisten ZUZEZOgENE,
praktisch alles byzantinısche Material enthaltende Artikel VO  - unger und W essel 1M

Reallexikon Ar byzantinıschen Kunst noch nıcht herangezogen worden se1n, daß eiN1ges
kursorisch geraten ist. Unverzeihlich cheınt mMI1r ber das Fehlen der Johannes-Szenen ın den
Mosaiken VO. San Marco 1n Venedig (Nordkreuzarm) SEIN. ber uch bedeutende uıund elatıv

ungewöhnliche westliche Denkmäler fehlen gelegentlich, der Hiob-Zyklus Bartolo dı Fredis

‚US der Mitte des 1M unteren egıster der Nordwand ın der Collegiata VO  - San Gimignano,
der weder 1mM Heiligenband noch 1mMm Artikel der Allgemeinen Ikonographie erscheint.

Das Urteil kann Nur zwiespältig Se1INn Man emPpfindet Dankbarkeit für ıe Vielfalt des Zusam-

mengetragenen, argert sich ‚ber doch über Fehler und Fehlendes gerade 1mMm frühchristlichen und

ostkirchlichen Bereich (zur einselitigen Bildauswahl vgl die Besprechung 1M Jahrbuch für

Antike und Christentum), für den das Werk uch iın den vorliegenden Bänden der Ikonographie
der Heiligen unbefriedigend und ungenügend bleibt. Die Frage,Z grundlegende Werke
In elatıv kurzer Zeıt, also ın etze und VO  - manchmal leider unkompetenter Seite kompiliert
werden, kann ohl 1LUF AaAuUuS kommerzieller Sıcht beantwortet werden.

Marcell Restle

Dumbarton Oaks Papers 2 XNT. 372 S E Abb (davon farbıg) auf
BPar., 19 Abb 1MmM Text; Washıngton 1974 Dumbarton O0aks Center
for Byzantıne Studıes.

Wıe übliıch, geht uch ıIn diesem and der Großteil der Aufsätze auf eın Symposium zurück ;
fand ın Maı 1973 SDa, unter dem Generalthema Art, Letters, and Soclety 1ın Byzantıne Pro

V1INCcEes. Zı wel der Referate des Symposiums sollen 1n einem späteren Bande der Dumbarton
aks Papers veröffentlicht werden (C ango: Society an Artıstic Patronage ın Cyprus;

Seveenko: 'The Capital an the Provinces), eINeEs WIT!  d eın Kapıtel eINeESs angekündigten
umfassenderen Buches bilden ( Shähid. Byzantıne an Umayyad Palestine : 'The Strands
of Continulty). esonders die Verschiebung der Vorlage VO  - Sevenko’s Reftferat wird 11a.  >

bedauern mUussen, da seinem 'T’hema zufolge entweder grundlegend für Cdie Einzelthemen
der deren Ergebnisse zusammenschauend Se1nNn dürfte

Im ersten Beıtrag gibt Belting ıne ausgezeichnete Überschau über » Byzantıne Art
n Greeks an Latıns In Southern Ltaly«, WO die relevanten Zeugn1sse eıner Aneıgnung der

byzantinischen Kunst eZW. der Auseinandersetzung mıt ihr TSt nach der normannischen

Kroberung einsetzen. Ks gelingt B ‚ Cchie komplexe Thematik nıcht LU ın konzentrierter Form
un:! überzeugender Weıise darzustellen, sondern uch ın abgewogenem Urteil dıe Besonder-
heıten ın diesem Raum OT ugen führen

Nıcht wenıger anregend ist eıtz NnnNıs Beıtrag über die »Loca Sancta an the epTeE-
sentional rts of Palestine«, der VO  > den frühbyzantinıschen Zeugn1issen bis (Gireco das auf
die heıligen Stätten Palästinas einschließlich des Sınal bezügliche Materijal auswertet und ın

instruktiver Auswahl vorstellt. HKs g1bt wenıge _ikon9graphische Auswertungen verschieden-
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artıger Kunstwerke mıiıt vielen instruktiven Detailbeobachtungen, die z.T NEUE Blickpunkte
erschließen un sicher nıcht 1MmM Hl Lande entstandene Werke als Widerspiegelungen wichtiger
Details palästinischer Loca Sancta nachweiısen. Eın ohl unausrottbarer Irrtum, der auf

(Grabar zurückgeht, findet sıch uch hıer wıeder 35) Die palästinensischen Ampullen
sind nıcht .Uus Sılber, sondern ‚USs Bleı, WI1e uch alle Kataloge der Sammlungen, ın denen sich
Beispiele befinden, richtig angeben und wıe uch für cdie Monzeser dem Katalog VO  z Augusto
eratı entnehmen ist. 112  - anhand der leicht differierenden Himmelfahrtdarstellungen
auf Ciesen Ampullen wirklich weıt. reichende Schlüsse ziehen kann, wıe das tut, scheint
mMI1r fraglich ; ıer werden doch ohl cdie recht schlichten Massenerzeugn1sse einer Andenken-
manufaktur entschieden überfordert. Die Berliner Abrahams-Pyxis wird e einem syrischen
Atelier vermutungsweılse zugeschrieben, S iıst das dann schon Z palästinıschen avancıert ;
cdie Motivierung fur beide Zuwelsungen ist. sehr schwach die y Lreppe« dem Unterbau
der Brandvase ıne solche ist, ware zunächst beweisen ; Irönnte sıch ebenso eiınen auf-

gemauerten Unterbau WwI1e ın Wandmalereien 1ın Bawıt und Saqgara handeln. folgt hiler
besonders deutlich alteren Anschauungen, cdie In seın Konzept assen, und ignoriert abweichende
Meinungen, nıt denen sıch uch nıicht anmerkungsweıse auseinandersetzt. ber das gilt
nıcht allgemeın VO.  b seıinen Darlegungen, die DalıZz überwiegend VO  - hohem Wert sind.

Den besten Beıtrag ZU unst 1n den Provinzen jeferte egaw » Byzantine
Architecture an Decoratıiıon 1ın ‚yprus Metropolitan Provineclal ?«. zeıgt sehr sicher
und deutlich cdie wechselnde Abhängigkeit Zyperns VO.  > verschiedenen großen kulturellen Zentren
SOW1e das Wirken konstantinopolitanischer der ıIn der Hauptstadt ausgebildeter Küngstler 1ın

mittelbyzantinischer Zeıt: sehr dankenswerter Weise beschränkt sıch dabei nicht au die
Malereı und das Mosaik, sondern bezieht cdıie Architektur voll mıiıt, e1INn. Vor allem vertritt
mıt guten Begründungen mehrtfach eigene, VO  - der cCOomMmMUunNIılS OPIN10 abweichende Ansichten,
besonders überzeugend 1mM Falle der Mosaik-Apsıs der Panagla Angeloktistos VO  - Kıti, die
dem späteren zuweist und nıcht, w1e seıt Morey üblıch, dem womıiıt
konstantinopolitanischen Künstlern anstelle der VO  - Morey postulierten Alexandriner kommt.
So reizvoll waäare, cie palaiologıschen KEinflüsse auf cdie zy prische Malereı verfolgen, WIT!
118  > doch zustimmen mussen, seine Ausführungen mıt dem ausgehenden
abschließt, da ın der Zeıt der Lusignan-Herrschaft wohl Hauptstädtisches reflektiert wird,
ber wohl ın keinem Falle mehr reıin ZUT Darstellung kommt.

Ks folgt ıne kleine, uch für den Lajen auf diesem Spezialgebiet einleuchtende Darstellung
VO.  - » Production an Profits ıIn the Byzantine Provınce of Italy (Len LO Kleventh
Centurlies) An Expanding Society«.

Der nächste, recht umfangreiche Beitrag VO.  - » LIruth an! Convention ın ‚yZzan-
tıne Descriptions of Works of Art«, hat nıchts mehr mıiıt dem Symposium tun. geht der
Frage nach, Ww1e weıt cdıe byzantinischen Ekphraseıs, che ın sehr em Grade mıt vorgepraägten
OopO1 arbeiten, dıe ın ıhnen beschriebenen Kunstwerke richtiıg schildern, In welchem Maße
1E Iso für ywahr«Cwerden können. e1ls wird, weıt ich die einschlägige Laiteratur
übersehe, diese rage ziemlich weitgehend verneınt. Die ogrößte Schwierigkeit besteht hne
Zweifel darin, daß die meısten großen und ausführlichen kphraseıs Werke beschreiben, e
nıcht mehr vorhanden sind : entfällt damıt cie Möglichkeıt, Kunstwerk und Ekphrasıs
vergleichen. Man wird bezweiıftfeln dürfen, ob der VO eigeschlagene Weg eiıner wenigstens
teilweisen Ehrenrettung cdieses literarıschen Genres ganz legitim ist, nämlich den 1ın Ekphra-
SEeIS gegebenen Schilderungen Kunstwerke suchen, dıe den Beschreibungen ın tiwa ntspre-
chen, uch WEnnn 16 Aus eiıner DalızZ anderen Zeıt und einem Sal anderen BRaum stammen. Mır
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scheıint, daß 11a den Quellenwert vieler Ekphraseıs kaum rhöhen kann. Wenn 118  - VOTLT allem
dıe häufig psychologisierenden Schilderungen der Mosaıken der Apostelkirche liest und sıch
dazu VOL Augen hält, ın welchem Maße die früh.: un mittelbyzantinische Kunst e Wiedergabe
seelischer orgänge durch Mimik der (estik vermeıldet, wird INa  —_ 11ULI sehr vorsichtig und
sehr vereinzelt zustimmen.

Der Aufsatz VO  a Jeffreys über » "’he Nature an Origins of the Political EeTrsSE«
entzieht sich meılıner Beurteilung ; 6L hat mich ebhaft interessıert, ber M1r fehlen die Detail-
kenntnisse uf dAiesem Gebiet, eın Urteil abgeben können.

R y den legt »LChe Andreas Salos Apocalypse, Greek Text, Translation and Commentary«
VOor, ıne Edition uf recht, breıter Textgrundlage mıiıt umfangreichem kritischen Apparat Der
Kommentar ist VO  — bewundernswerter Sachkenntnis getragen und aßt e Schwierigkeiten einer

xakten Deutung vieler der ın den ext verwobenen FYFakten unverschleiert erkennen. Für diese

Ausgabe werden Byzantinıisten w1ıe Kıirchen: und Geisteshistoriker noch ange dankbar Sse1n
und immer wieder auf S1e zurückgreifen mussen.

Der eıl » Field Keports« bringt zunächst ıne schöne und wichtige Arbeıt VO Yegül
y Karly Byzantıne Capitals TOM Sardıs. Study of the loniıec Impost Lype«, ın der das sardısche
Material mıiıt den sonstigen frühbyzantinischen Beispielen ionischer Kämpferkapitelle verglichen,
zusammengeordnet und cdieser Sondertypus geklärt wird.

IDS folgt »L'he Church of the Panagıa Amasgou, MonagTrı, Cyprus, an 1ts Wallpaintings«
VO  w Boyd Dıie Architekturzeichnungen, die dem Bericht beigefügt sind, stammen VO.  -

Anderson; Jensen und Majewskı steuerten Appendix be1i »A Technical

Study of Paıint Samples TOM the FKrTrescoes« (mit umfangreichen Tabellen, Cie ZU. Verständnıiıs
wesentlich beitragen) ; Seltmann behandelt 1ın Appendix I1 » C he MonagrI Hoard«, einen

Münzfund 1n einem Bronzekessel, der Münzen der Önıge VO.  - ypern VO.  - Heinrich I1

SOW1e ein1ıge andere Prägungen (Rhodos, Venedig) enthält. Der sehr umfangreiche Beıtrag,
dem ein1ıge farbige Reproduktionen beigegeben sind, berichtet VO.  - den kKeinigungs- und Konser-

vierungsarbeiten, e 1ın der Kirche VO.  D Wissenschaftlern des Dumbarton aks Center durch.

geführt worden sind, un wertet deren Ergebnisse für Cie Baugeschichte des Kirchleins und ZUL

Trennung der drel, zeitlich auseinanderliegenden Schichten der Wandmalereı, die AA sehr
schlecht erhalten sind, intens1v und einleuchtend AaAUuS,. Die sehr reiche Ilustrierung des

Berichtes, seiıne xaktheıt und die ın keiner Hinsıcht beanstandende Einordnung der
Malschichten rheben ihn 1ın den kKang einer Monographie, che ıne ausgezeichnete Arbeiıits-

grundlage bıetet.
Im eıl » Notes« Jegt Patterson Sevtenko ySome Thirteenth-Century Pottery at Dum

barton OQaks« VOVL, ıinteressante orjentalisierende Stücke AuUus Al-Mina AaAUuUsS der Zeıt der KrTreuz-

fahrerherrschafit ıIn Antiocheia. Kıne kleine Studie VO.  - Majeska über »A Medaıillon
of the Prophet Danıiel ın the Dumbarton aks Collection« schließt die eıträge ab Von den VO.

ZU Auswahl gestellten beiden Deutungsmöglichkeıiten Pilgerzeichen AUuS Konstantinopel
der »a type of passport, PrOO that the bearer Was 0OnNna fide pilgrım when leavıng the cIty«
scheint MI1r die erste wahrscheinlicher.

Eın gahZ kurzer Bericht über das Symposium VO. 1973 und eıne » List of AbbrevJ]Jations«
schließen den and ab, der sich würdig seine Vorgänger anschließt und erneut unter Bewels

stellt, daß cie Dumbarton aks Papers den wichtigsten Periodica der Byzantinistik gehören.
Klaus Wessel
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Vojeslav Dütı®G, Byzantinısche Fresken 1n Jugoslavıen (aus em
Serbokroatischen übersetzt VON Anton Hamm); 300 w 30 farb Abb
119 Schwarz-weiß-Abb. auf Lal., Zeichnungen 1 Text; München 1976
Hırmer Verlag.

Wenn hiler e1Nn uch vorgelegt wird, das etwas außerhalb des christlichen Orients angesiedelt
ıst, deswegen, weil C5, dem außeren wI1ıe dem inneren Format nach groß, 1ın hervorragender
Weıse D die malerische Entwicklung auf der Basıs des mittelbyzantinischen Krbes 1ın eiınem
Raum beschreibt, ın dem während des Lateinischen Kaiserreiches Cdie byzantinischen Maler
Zuflucht Uun! Aufträge fanden, un! das 1 großen Stil, und den Weg bereiten halfen, der ZU

der etzten großen ase byzantinischer Malereiı ın der palaiologischen KEpoche führte, AuUuSs

der ın diesem Baum ebenfalls mehr und Ar A hoch bedeutende Werke erhalten blieben als 1mM
byzantinischen Bereich. Dieser Raum, der die alten serbischen (+ebiete und cdie späteren ser hi-
schen Kroberungen innerhal des heutigen Jugoslavien umfaßt (der erf. greift dankenswerter-
welse, nötig ıst, uch ber diese TeENZEN hinaus, z.B nach Kastorıia un Athos), hat
zudem, Wwıe eindringlich gezeigt wird, uch ın der palajıologischen Epoche, 1ın der e1in 'Teil VON

ıhm noch einıge Zeit Zı Byzantinischen HBeiche gehörte, byzantinische der byzantinisch
geschulte Maler uch ın den serbischen ((ebieten im mer wieder beschäftigt, spiegelt, neben
bodenständigen Kigenleistungen, qdie Phasen der malerischen Stilmöglichkeiten der Palaiologen-
zeıt exakt wıder und blüht auf dieser Grundlage noch lange weıter, als Verfall un! Verarmung
1ın dem schrumpfenden Byzantıinischen Reich schon weitgehenden Stagnieren geführt
hatten All das wird ebenso flüssig wıe überzeugend dargestellt. Und diese große Zusammenschau
gibt uch dem Kunsthistoriker, der sıch mıiıt den byzantinıschen Einflüssen z.B 1n Georgien
der Armenien beschäftigt, 1ne solide Basıs für seine vergleichende Arbeit die Hand, W16e
816 bislang gefehlt hat, Wäar doch cdie Malereı der Palaiologenzeit e1n Stiefkiınd der byzantınıschen
Kunstgeschichtsforschung und ist doch 1mM Grunde auf vielen (Gebieten heute noch.

Der ertf. behandelt ın der »Eınführung« 5-8) die spärlichen Überreste der frühbyzantini-
schen Malereıi un wendet sıch dann »Makedonien unter Byzanz, 1 48 Jahrhundert« 9-26)
und den » Dalmatinischen Stadtstaaten, 1914 Jahrhundert« (S Z beides sehr instruk-
tıve und, Wäas den ertf. überhaupt auszeichnet, sehr feinfühlig interpretierende Darstellungen,
die U: bedeutende Denkmäler W1e die St. Sofija Iın Ohrid un! die Per1ıbleptos (SA4 Klıment)
ebı behandeln. Kinige Anmerkungen lassen sıch freilich nıcht, umgehen. So ist, z.B nicht 11UTE

nıicht gesichert, daß der Narthex als Versammlungsraum der Frauen diente (S I: sondern
außerst unwahrscheinlich. HKs ist uch mı1ıßlich, bei den Malereı:en der SrvY. Sofija VO:  - SeMN-

tisch geprägten« (+esichtern sprechen Abgesehen davon, daß ysemitisch« eın höchst
unscharter physiognomischer Begriff 1st, findet sıch 1ın diesen Gesichtern m. I keın Zug, der
N1C. 1mM Menologion Basılei0s) vorgebildet un ın den Hauptwerken der komneniıschen
Malereiı aufgenommen worden waäare. Das ist der überscharf charakterisierende, offen bar das
Schönheitsideal der makedonischen eıt schroff ablehnende und gelegentlich das Karıiıkatur-
hafte stoßende, eigenständig byzantıniısche Stil der Zeılt. Entschiedener noch möchte 1C. der
Meinung widersprechen, diese Malerei ihren Ursprung »IM Bereich des östlichen Mönch-
TUmMS« 12) Diese These ist ‚:WarLr nıicht NEU, ber uch iıhr ehrwürdiges Alter macht s]ıe nıcht
richtiger, denn g1ibt keine ewelse dafür. Die alte Ansicht, Kappadokiens Höhlenkirchen
lieferten diese Beweise, ist nicht mehr halten, seit dıe dieser Mönchsmalereı VO  — Millet
VOT Jahren zugewlesene Rolle durch ıe eUeTEC Forschung (vor allem VO  - Restle) auf
e1in bescheideneres Maß zurückgeführt und ıhre Abhängigkeit VO.  S Konstantinopel nachgewlesen
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ist. In den Kategorien des Verf.s nımmt, ıe mönchische Richtung uch später einen Z1eM.-
liıchen Rang e1n, als mönchisch erwıesen ist S16 nıcht Ich kann uch nN1C. recht glauben, daß
Leon VO.  — Ohrid sıch sge1ine Maler A uUuSsS Thessalonike geholt haben sollte (S 12), denn War, ehe

Krzbischof VO. Ohrid wurde, Chartophylax der agla Sophla 1ın Konstantinopel SEWESCH,
Iso dem Patriarchatsklerus der Kaiserstadt angehört, Wäar 1025 Aus diesem Amt VO

Kallser auf den Erzstuhl VO  - Ohrid erhoben worden un stand SE 1 engsten kirchlichen
Kontakt mıt dem Patrıarchat, WI1Ie se1ine Rolle 1M Azymenstreıit, der Z Schlisma VO  - 1054
führte, deutlich ze1lg Zudem ist, das 1Nne€e thessalonizensische Parallelbeispiel, die Panagila der

Kupferschmiede, cdie Stiftung eINeEs hohen Reichsfunktionärs, des Protospatharıos Christophoros,
der 1177 Jahr der Stiftung ZU Katepan des byzantınıschen Süditalien ernannt wurde, 67

sıch bereits aufhielt. Die Malereien ın dieser Kirche werden VO  — Papadopoulos mit Hecht
auf hauptstädtische Impulse zurückgeführt, die Malereı:en 1ın der Sophia der gleichen Stadt
VO  e ihr als Okale Abwandlung dieses Stiles interpretiert. So führen Iso gerade cdie beiden VO

erf. für Thessalonike angeführten, etLwas äalteren Beispiele uf Konstantinopel als Wurzel-
boden dieses Stiles, Was bestens mıit der Herkunft und den Verbindungen Leons VO  — Ohrid
zusammenstimmt. SO halte ıch dafür, daß die äaltesten Malereien der SV. Sofija VO Konstan-

tinopler Malern geschaffen wurden. Weıiter darf 1Nan}n zweifeln, ob 111a Kurbinovo und die

Panagıa tu Araku VO. Lagudera CNg zusammenstellen darfer spricht geradezu VO  —

identischen xünstlerischen Lösungen) ; das, Was die Stylianous Lagoudera mıt Recht als
yneo-classical style« bezeichneten, doch 1ın Kurbinovo völlig. Kıne kleine Randbemerkung
noch Z Anm 9, die Zu Kurbinovo gehört : Hadermann-Misguich ist 1ne kluge und sehr
charmante Kollegın, 916 sollte nıcht als ycler Verfasser« zıtiert werden, eın Schicksal, das 916 mıiıt

Velmans (ın Anm 105) teilt ber das geht ohl auf das Konto des SOonNst sehr guten ber-
setzers. Kın Paar kleine Irrtümer sind noch A korrigleren : Demetrios Chomat]ıanos krönte
ın Thessalonike nıcht 'T"heodoros Laskarıs, der 19097 starb, ZUMN Kailser, sondern 1mMm Jahre 12924
T'heodoros Angelos Dukas Komnenos, den Despoten des Epiros, den schärfsten Konkurrenten
der 1ın Nıkala herrschenden Laskarıiıden (zU 20) Johannes Pediasımos Wäar »>Hypatos Il Konsul)
der Philosophen«, nıcht » Altmeister« (zZU 21); den Stifter der Peribleptos 1ın Ohrid, Progonos
Sguros, sollte I1LE,  - nicht als Progon Sgur anführen, da damıit seine byzantınısche Herkunft
verunklärt wird (zu 23) ; un 1mM Narthex dieser Kırche ist nıcht der Pantokrator dargestellt
(SO ebd.), sondern Christus als »Engel des großen Rates«, eın ikonographisch völlig anderer

ypus Ks ge1 gleich angemerkt, daß ahnliche Einwände ZU weıteren ext des Buches nicht
zZUuU erheben sind, damıt durch cdiese Kritik keın falscher Eindruck entsteht.

Danach omMm der eigentliche Hauptteil des Buches » Der serhıische Staat, 015 Jahrhun-
dert« Yunterteilt ın cie Abschnitte »Die Anfänge der Wandmalerei« (x 331 : Taurıg
weniıge, schlecht erhaltene und vereinzelte Fragmente), » DIie KEpoche Stefan Neman]as«
3)! » Die BRaska 1 Jahrhundert« (S 41-64, mıt den großen Werken Studenica, Mileseva,
Apostelkirche Pe6, S0po Canı un Arilje), » Von der Eroberung Makedoniens bis Z Untergang
des Reichs« (S miıt den Unterabschnitten » Die Zeit Könı1g Milutins«, » Die Anfänge
des Zarenreichs«, » Die Zeıit des Zaren UrTos«, „»Nach dem Jahr 1371«, » Der Staat VO  w Önlıg Marko«
und » Die orava-Schule«, wobel der zweıte und der drıtte Unterabschnitt noch nach Okalen
un! soziologischen Aspekten unterteilt sind. Detanı und einschlägige Denkmäler ; Aufträge
des Adels 1M Süden : ufträge des Hochadels 1M altserbischen Kernland der Raska; Die Rolle
des hohen lerus 1 Metropolitansprengel Skopje; Das KErzbistum Ohrid Der Hof und das

Patrıarchat; Das Krzbistum Ohrid ;: Der del 1m Vardargebiet; Das Gebiet VO. Serrhes un

Thessalien). Mıt dieser Gliederung gelingt dem Verf., sehr klar Uun! anschaulich das vielfältige
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pektrum der Wandmalerei ın den durch sehr unterschiedliche ((eschichte und ITradıtionen

geprägten Bereichen einstiger serbischer Herrschaft einzuordnen und vorzuführen. Kr besticht
dabeı STETtS ufs Neue durch die Prägnanz der Darstellung, dıe Heraushebung des Neuen und
Bedeutenden, das Aufzeigen künstlerischer Querverbindungen, KRückgriffe und Kıgenwillig-
keıten, dıe treffenden Wertungen, cdie sichere und überzeugende Scheidung der beteiligten
Maler, cdie Einbindung der Werke ın den Ablauf der politischen, kirchlichen und sozlalen (G(Ge
schichte, cdie Einfühlung ın die asthetischen un geistigen Werte der Malereıen (wobeı OT uch

negatıve ertungen keineswegs scheut) und den wohltuenden Mangel falsch verstandenem
Nationalismus (er betont immer wieder cie tragende Mıitarbeıit byzantinischer Meıster und nımmt
nıe als serbische Eigenleistung In Anspruch, Was keine ist) Der gesamte ext ist; VO.  - allen Aus

einandersetzungen mıt abweichenden Ansıchten frel ; diese sind ın die Anmerkungen verwlıiesen

(S 233-289), denen eın ausführliches 1iıteraturverzeichnıs (S 228-232) vorangestellt ist. In
dıesen Anmerkungen hat der ert. nıcht 11UTL alle spezielle Lauteratur 7ı allen besprochenen
Malereı:en SOWI1e Zu deren ikonographischen Besonderheiten zusammengestellt, sondern uch
weitgehend cdie Nennung ın Handbuüchern u.8&.:; dort führt uch abweichende Ansıchten
und begründet kurz deren Ablehnung.

IDS ist unmöglıich, hler posıtıve Einzelheiten herauszuheben, 11an muüßte sonst fast das 308
uC. ausführlich zıitieren. Wır muUsSsen uUunNns miıt der Feststellung begnügen, daß WIT hiıer e1n
Standardwerk VOT uns haben, dessen Bedeutung und dessen Anregungen weıt über den Rahmen

hinausgreifen, den der ert. sıch gesetzt hatı KEıines 11UT QgEe1 erwähnt, einen Kindruck VO.  > der
Fülle der Krgebnisse und Informationen geben, cie der Leser diesem Werk verdankt 4.9

zeıgt der Verf., daß cdie Verwendung VO  - Blattgold für den Hintergrund ein1ıger Malereien un
die gemalte Nachahmung VON Mosaiksteinchen In der Nemanja-Kirche VO.  S Studenica schon
vorher 1MmM Athos-Kloster Chilander vorkommen, ın Anm. 29 welst; nach, daß darın e1InN byzan-
tinisches Prinzıp ZUT Anwendung kommt und daß die Maler hne Z weiftel Byzantıner ;1I1,.

Damıt ıst. eiInNes der erstaunlichsten Phäanomene der serbischen Wandmalereı, das keineswegs
LU ın Studenıica auftritt, 1n einen N und überzeugenden Zusammenhang mıt Byzanz
gebracht worden un! verliert ge1Ne Isolierung.

uch ZU dem Hauptteil des Buches sgelen einıge Anmerkungen erlaubt. So außert der ert.
sich sehr pOosit1Vv dem Erhaltungszustand des eıiınen en Wandbildes 1ın SV. uka 1n Kotor

37 miı1ıt Abb 29); leider hat, inzwıschen ıne KRestaurıerung el VO  e der Ursprünglıchkeıit
des Hrescos überdeckt und m. E den Eindruck verfälscht. Die Datierung der Rıza, Bogorodica
ın Bijela ıIn die Jahre VO: 1219 (S 38f.) anzunehmen, fallt TOUZ der gewichtigen historıischen

Argumente schwer ; der abgebildete Kopf des Kyrillos (Abb 26) heße siıch dort ohl noch
einordnen, se1ın Nachbar cheınt M1r unverkennbar aut dıe Stilstufe wa VO.  b Spo Canı hinzu-
welsen. Nıicht Janz klar ıst, Wäas 51 mıt dem Himmelfahrtsbild der Sophla 1ın Konstantı-
nopel gemeınt ist; 1ın der Kuppel Wäar dort nıcht dargestellt, sondern In einer Emporenwölbung,
Iso 1n anderem architektonischen Zusammenhang als 1ın Pec f den Meloden VO  - Davidovica
(Abb 39) hat der ert. In Anm. 4.5 die Meloden In den Kuppelpendantifs des Parekklesion der
Chora-Kirche ın Konstantinopel übersehen ; WE sıch bei diesen Fresken uch jJüngere
Werke handelt, zeıgen S1e doch, da ß das Motiv 1n Byzanz nıcht unbekannt WarLr un sıch keines-
WEe9S 1LUFr »IN einıgen späteren rumänıschen Kırchen« findet. Man kann ohl uch den Zaren
Uro: ın Psaca (Abb 73) kaum als »hochgewachsenen Jüngling« dem »kleinen alten Mann«
ukasın gegenüberstellen (S 110); Uros ist; als reıfer Mann dargestellt, un die unterschiedliche
Größe der beiden Herrscher geht eindeutig uf Größendifferenzierung zurück, die den Zaren
dem König gegenüber heraushebt. Die Ausgliederung VO  - Savına 118) als »venezlanısch
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geprägte Mischung Aaus Gotik und Renaissance« erscheıint MIr nhaltbar, meıne abweichende
Haltung begründe 1C ın der Zeitschrift fur Balkanologıie. Das Kreuzigungsbild In Polosko
ist ungewöhnlich nıcht (S 126) Die Christ1 Iut auffangende Gestalt Kreuzfuß kommt
schon 1mMm E: auf fol 59 des Par. Sr VOTr, W ar also der byzantinischen 1konographie nıcht
TallZ fremd, WEenNnn sıch uch Ul  3 e1in seltenes Motiıv handelt. Schließlich JE1 W 146 angemerkt,
daß Sultan Bayezıd ın der Schlacht bei Ankara 1402 nıcht den Tod fand, sondern ın mongolische
Gefangenschaft fiel, in der später starb.

Einige wenıge Druckfehler blieben stehen, störend ist 1U der Maxımilian (}+alerios In der
Bildbeischrift Abb der Kalser hieß (+alerius Valerius Maxımlanus 118 sollte
übrigens cdie sıch bewußt und betont römisch gerierenden Tetrarchen nıcht In gräzısierter
Namensform zıtieren.

Zwel egıster (das zweıte mıiıt den Namen der zıti1erten Wissenschaftler) helfen, den and
erschließen. Der ext ist UT und sorgfältig gesetzt alle Druckarbeiten wurden In Jugoslaviıen

durchgeführt). Die Übersetzung ist, weıt iıch das übersehen kann, sehr n und In gutem
Stil abgefaßt. Die Farbtafeln sind ausgezeichnet, c1e Schwarz-weiß-Abbildungen größtenteils
gut bis sehr gut

Das Fazıt Das uch VO  w Durie ist e1InNn großer Wurf, e1InNn Werk VO.  - em Kang un für
lange Zeıt VO  — grundlegendem Wert.

Klaus Wessel

Walters, Monastıc Archeology In Koypt (Modern Kgyptology
Serles) ; VI1I-354 S, Abb ach Photographien, Zeichnungen 1M Text;
Warmıinster 1974 Arıs Phıllıps.

1l alles, A recht verstreute, Matßterial zusammentragen und auswerten, das über che
monastische materielle Kultur des christliıchen Ägypten bekannt geworden ist, wobei er sich
N1ıC. auf die Zeit VOL der arabıschen Eroberung 641) beschränkt, sondern a erheblich
darüber hinausgeht. uch beschränkt sıch nıcht auf chie Klöster 1mMm mittelalterlichen Sinne,
sondern zieht. uch die frühen Einsiedlerzellen mıiıt heran. Dabei ist, sıch der Schwierigkeiten
SE1INES Unternehmens bewußt, Ccie darın begründet sind, daß 1U wenıge monastısche Siedlungen
korrekt ausgegraben oder untersucht und dAiese annn uch N1C selten unzureichend publiziert
sind. W.s Ziel ist, eIN möglichst umfassendes ıld des Anachoreten- un Koinobitenlebens
geben, das sich nıcht auf literarische, sondern auf archäologische Zeugn1sse StuUtZt. Damıt
betritt Or Neuland.

FEinleitend g1bt ıne Darstellung » Karly Christian Koypt an the Beginnings of Monas-
t1c1sm« (S 1'6): sehr knapP; ber für Sse1lIn Ziel ausreichend, da be1l seinen Lesern ıne geWisse
Kenntnis cdieser Materıe ohl voraussetzen darf. Dem folgt, ebenso kurz, das Kap »L he Kvo-
Iution of the Communities« () 7-13), eıne DallZ nutzliche Übersicht, AaAUSs der bes cdie Krkenntnis
hervorgehoben sel, daß cdıe Umfriedung VO  - Eremitensiedlungen nıcht ursprünglıch, sondern
späatere Zutat ist,

rst mıiıt Kap »Architeecture Keeclesiastical Architecture« 19-59 beginnen Cie Spezlal-
untersuchungen. behandelt die Kirchen der Anachoretensiedlungen und Klöster ın keinem
all als Beschreibung der Bauwerke, g1bt Iso zeinen Katalog der Mönchskirchen, sondern

systematisıert die Kınzelheıten, angefangen VO  - der Orientierung, den Kıngängen und dem
Narthex bis hın den Annexbauten, Tag nach den »Possible Örigins of the lan I’ypes«
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und stellt deren Entwicklung ın Umrissen dar, stellt Z  en, WwWäas über die Verwendung der

aumteile 7, ermitteln ist, beschreibt Baumaterialien und Bautechnik und erar beıtet schließ-
ıch ıne überzeugende Typologıe der Klosterkirchen Ägyptens.

Das alles zeugt VO:  — eingehender Materialkenntnis, ist sehr knapp und klar dargestellt und

iın den Ergebnissen weitgehend überzeugend. Eın großer Nachteil freilich ist, angesichts der VO.

erf. selbst beklagten Publikationslage, dass 118  - keine der Kirchen als Gesamtbauwerk VOTI'-

gestellt bekommt, sondern sich die Einzelheıiten jeder usammensuchen MUu. Das macht
W.s verdienstvolle Untersuchungen voll brauchbar TST für den Kenner der Materıe der für

den, der alle wichtige Lıteratur ZU Hand hat. An Einzelheıiten Se1 angemerkt, daß nN1C.

absolut sicher ist, daß die Kmporen im mer In der yeastern church« für die Krauen da. (für
die meısten Kirchen Konstantinopels z.B gilt das nicht, dort; dıenten S1e dem Kalser und der

Kaiserın ; 36) Weiter hat sich mıt der Abweısung der T’hesen VO  S Kvers und

Romero ZU oten und Weißen Kloster bei Scohag (S 47) eın wenı1g ZU leicht gemacht Sie
beruhen keineswegs 1LUFr autf eiınem Vergleich zwischen der TC. VOIL Deir el-Abijad mıiıt der

Tempelarchitektur VO.  > dfu dieser Vergleich wird TST gEZODEN, die VO  w den beiden Forschern

Aus den Untersuchungen des Baues ewONNENEN Ansıchten durch ıne mögliche (+enese des VO  -

ihnen vermuteten Bautyps abzustützen), sondern auf architektonischen Details der Kloster-

kırchen, cie S1e besten durch die Annahme VO| Basıilicae discopertae erklären können

glauben Diese Auslegung wäare kritisch ZUuU beleuchten, die Argumentatıon ZU entkräften ;
bloße Bestreitung unter falscher Prämisse genugt nıcht. Schade ! Kıne wirkliche Widerlegung
wäare ıne dankenswerte Sache ZeEWESCH.

Kap behandelt y„Architecture 11 Non-ecclesiastical Architecture« (S 79-110), wiederum
nıchtN} Klosteranlagen vorstellend, sondern das Material ordnend nach Bauteilen, beginnend
mıit den Umfassungsmauern und endend mıiıt den Zellen. In Kap »Painting« (S 120-170)
wiıird ıne Übersicht der erhaltenen Malereıen, nach Schemata und Inhalt geordnet, einer Unter-

suchung nach Stil und Einflüssen vorangestellt. Kap yStone- an Woodwork« 171-204)
stellt Kapitelle, Friese, Stuckdekor und Holzplastik (bei der der Konsolbalken A UuS Bawıt mıit,

Daniel ın der Löwengrube 1ın Berlin vergessch wurde) ILKap gibt yAspects of Daily
ILautfe« 205-228), 1ıne sehr nützliche Darstellung dessen, Wäas WIT über Ernährung, Kochmög-
lichkeiten, Wasserbehälter, Ölmühlen, Kleidung uUSW. wı1ssen, uıund Kap schließlich schildert
die »Burial OCustoms« 229-236). Für alle diese Kapitel gilt das Kap Gesagte Die einzelnen

Mönchssiedlungen und Klöster werden auseinandergenommen und die KEinzelteile 1n eın System
eingeordnet, In dem dıe Kıgenarten der einzelnen Klöster untergehen, das ber eın eindrucks-
volles ild des mönchiıischen Lebens vermitteln kann. Man kann darüber streıten, ob das dem
ıtel des Buches entspricht wahrscheinlich hieße richtiger : » Das ägyptische Mönchtum
nach den archäologischen Zeugn1issen«, denn das ist C 7a das uch vermittelt. ber das ist

ıne gute eiıstung, un cdie Kirchenhistoriker ollten W.s Arbeit intens1v benutzen, für den
Kunsthistoriker ist; muühsamer, utzen ‚US ıhm ziehen.

Dreı Appendices schließen sich dem ext Appendix hıetet die »HSOUTCES« 237-250),
jeweils cie wichtige Ianıteratur und ıne zusammenfassende Übersicht über dıe Befunde AUus

den historischen Quellen. Das ist ıne sehr wertvolle Beigabe Appendix ist. eın yCatalogue of

Paintings« (S 251-325), nach Klosteranlagen geordnet, mıiıt Angabe der Abbildungen ın den ın

Appendix ziıtierten Werken, nötig, mıiıt eingehenderen Schilderungen und Datierungshin-
weısen. Dieser Appendix ist 1ıne für das Verständnis VO  — Kap uıunerläßliche Krgänzung.
Appendix schließlich (S 326f. »Costumes WOTL'T)1 by the principal figures 1ın the paintings«
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ist recht instruktiv un erleichtert cdie Benutzung des Malerei-Kataloges. Eın yGlossary«
1ne yBibliography« (S 331-341 ; die deutschen Titel sind manchmal AL mißhandelt)

und ndices der Namen, Ortsnamen und Generalia (S 342-354) schließen den and ab.

Kinıge Einzelheıten AaAus den VO.  \ gegebenen Wertungen se1nes Materiales bedürfen
der Korrektur. So sind die Jünglinge 1M Feuerofen ganz sicher N1C. seıit dem dargestellt
worden 129), sondern TST se1it dem Hier ze1lg sıch 1ın Nachteil der Arbeit : stutzt

sich für cdie frühchristliche uns außerhalb Ägyptens recht stark auf das ın vielem veraltete

Lexikon VO Cabrol und Leclercq (diese Namen schreibt konsequent falsch), alle
NneEUETE Literatur cheınt iıhm nıcht bekannt se1n, WwWäas sich immer dann nachteilig auswirkt,
wenn über Ägyptens TeENzenN hinaus (selten genug) Ausschau hält, 7z.B WEn 139)
schreibt, neutestamentliche Szenen se]len seıit dem endenden dargestellt worden (wıeder
unter Bezugnahme auf Cabrol-Leclercgq). uch WwWas cdıie byzantinische uns anlangt, stutzt

sich auf veraltete Lıteratur, WE 142) den vatikanıschen Kosmas 1 S5Da 1M

Jahrhundert entstanden Sse1ln äaßt der 143) das Etschmiadzin-Evangeliar für syrisch
Sta armeniısch hält. In der Apsıs VO  e Sant’Apollinare Nuovo ın avenna gibt keine Kränze

haltenden Engel 143) ; die Apsıs ist nıcht erhalten ; WwWas S1e einst schmückte, wıssen WIT nicht;
die Tafel bei Grabar (Martyrıum 11L1), die dazu anführt, zeigt die Prozessionen der Heiligen
un! der heiligen Jungfrauen den Obergadenwänden. In derselben iırche g1bt mehr als drei

Bilder des Äärtigen und wel Darstellungen des bartlos-jugendlichen Chrıstus, diese beiden

ypen Christiı sind auf dıe beiden Zyklen 10a un! Passı0o) verteilt. ennn die Mosaiken offen.

bar nicht AUuSsS Autopsıe der einer vollständigen Publikatiıon. Und daß der bärtige ypus Christ]
östlıchen Ursprungs Se1 ist zumindest für avenna siıcher falsch (und uch sonst uUrc

nıiıchts belegen) Auf römiıischen Sarkophagen ist Jahrhunderte fruher bezeugt als auf

östlichen Denkmälern Kınes noch avenna ordnet 145 schlicht Konstantinopel
Z das ist; absolut nhaltbar ; Ravennas Mosaıiken sind gahz überwiegend AaAuUus westlichen
Tradıtionen abzuleiten. Schließlich sind die Ausführungen (S 157) Tod und Himmelfahrt
Marıiae nicht tragfählg Im östlichen Bereich gibt 1mMm keine Darstellung hieses Themas,
un der Sarkophag ın Saragossa ze1g ıne Verbildlichung der Aufnahme der christlichen eele

Gott, nıcht chie ssumpti0 Marıae ; beruft sich wieder auf Cabrol-Leclercq un reprodu-
ziert damıt längst überholte Vorstellungen.

Kiniıge historische Anmerkungen waren noch machen. So ist, m. E nıcht bewlesen,
J& nicht einmal wahrscheinlich, daß cdie Toten der Nekropole VO.  — Kom Abu Billu Griechen

Wäaren (S 138) ; sind viele Namen griechisch, aber kommen uch Namen VOrT, e 1Ur

für Ägypter bezeugt sind, Un sicher Ägypter griechische Namen wählten, sich nach

oben« anzugleichen, unwahrscheinlich ist C5S, daß Griechen Namen trugen, cdıie S1e der untersten

Bevölkerungsschicht zuw1ılesen. » Che Peace of the Church« trat nN1C 313 e1n (S 139), sondern

311 Urc. das Toleranzedikt des (zalerıus ber dieser Fehler ist offen bar unausrottbar. Ebenso

ist 140 dıe kirchliche Lage 1n Agypten nach 451 allzu sehr vereinfacht, gab sehr ohl noch

e1nNn orthodox-dyophysitisches Mönchtum (vgl. OrChr 59 11975 212), ber uch mıiıt diseer

terriıble simplificatıon steht keineswegs allein.
Diese Monita schmälern kaum den Wert des Buches In dem ben charakterisıerten Sinn.

Sie ollten ber ıne Mahnung se1ln, sich außerhalb des eigenen Haches nıcht uf zufällig orT1ff-
bereite äaltere I1ıteratur tutzen, sondern sich Hat und Aufklärung VO  - Fachleuten zu olen,
11 die eigenen Ergebnisse nıcht durch alsche Hinweıse schmälern. W er sich auf eın eNgETES
Gebiet spezlalısiert hat, kann anders kaum Fehler vermeiden, denn heute kann kaum jemand
mehr alle Teilgebiete der spätantik-frühchristlichen und frühbyzantinisch-frühmittelalterlichen
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Kunstgeschichte voll überblicken, wiıird immer der Zusammenarbeit mıiıt den Sachkennern
der Nachbardisziplinen bedürfen. Man verstehe das nıcht falsch (Gjerade weiıl iıch das uch VO  —_

für wichtig und nützlich halte, sähe iıch N VO.  D solchen vermeidbaren Irrtümern un be-
lastet. Wır alle mussen immer wıeder cdıe auf benachbarten Feldern ckernden befragen, das
ist. keine Beeinträchtigung unNnse eigenständigen Leistung, sondern sichert S1E ab auf Gebieten,
cdıie WIr nıcht selber bearbeıten können.

Die Aufmachung des Bandes ist. sehr bescheiden Phototypie ach Schreibmaschinenmanus-
krıpt (mıt manchen stehen gebliebenen Tippfehlern) und Abbildungen VO  — entsprechender
Qualität (für diıe Vervielfältigungsart übrigens überdurchschnittlich gut) Das mMag 118  - bedauern,
WEl 118  - » Buchkultur« hoch hält; 1C. finde besser, ıne wichtige Arbeıt. erscheint ıIn dieser
Form, als da 3 S1e finanziellen Problemen scheıterte.

Klaus Wessel

Ornements des manuserıts COPteSs du Monastere
Blane (Scripta Archaeologıca Gronimngana 9); Ka S Farbtaf., 140
mıiıt OÖrnamentzeichnungen ; Groningen 1973 W olters-Noordhofrf Publishing.

Das uch VO  — J. ıne Dissertation (these), zeugt VO en el Außer einer kurzen
Übersicht über e Geschichte des W eıßen Klosters, VO.  - der WIT 11UT! allzu wen1g w1ssen, gibt

ıne Übersicht über die Abwanderung und den Verbleib der Fragmente der Klosterbibliothek,
über cdie bislang noch dürftige Geschichte der Erforschung koptischer Buchornamentik und
über deren Entwicklung, dıe auf den übernommenen Zeichen Obelos, Diple und OTONIS autf baut.
Dann wendet sıch den Ornamenten und Tklärt zunächst seine JTermminologie, wobei alles
durch exakte Zeichnungen verdeutlicht; das erg1ibt ıne für jeden Ornamentforscher ebenso
anschauliche w1e hılfreiche Iaste der 1ın J.s Material vorkommenden Einzelformen. Nach eıner
sehr kurzen Beschreibung der »Characteristiques des diverses ecoles d’ornemanıistes COPTLES«
(dıe 190828  - sıch etwas ausführlicher gewünscht ätte) folgen »lnterpretation, etudes cComparatıves
et, conclusions«, allzu stichwortartig und Napp Der Schluß, )  u les ornements de manuserıts
COPtes sont Pas entierement 1sSoles des cultures envıronnantes« (S 55), dürfte nıemanden
überraschen, auf anderen (GGebleten ist. GHleiches längst festgestellt. Leider begnügt sıch mıt
der lapıdaren Feststellung, daß Oberägypten und Nubien »d’une anlere d’une autre«
Kontakte mıt Syrien und Mesopotamıen gehabt haben mussen, hne fragen, w1e die zustande
kamen, obwohl diese Frage Aaus den geschichtlichen Gegebenheiten leicht Z beantworten
gEWESCHN wäre. Man sollte uch Ornamentforschung nıcht abseits VO  5 der allgemeinen (38,
schichte betreiben

Ks folgen ausgedehnte Kataloge Catalogue des SrOUPECS de fragments und Catalogue
des fragments 1soles mıt sehr exakten Tabellen, für optologen wahrscheinlich
dankenswert und gewinnbringend, für die Ornamentforschung hne einsehbaren Nutzen, SOW1e

Catalogue deser1ptif des gTOUPES ”’ornement 101-231), bis 1INs Letzte systematısıer und
UrCc. zahlreiche Zeichnungen ausgezeichnet illustriert freilich, I1a  - ein1ge der Originale
ennt, 391e Man, daß die Zeichnungen sehr viel exakter und ordentlicher sind als jene. Das
Material, das ın Katalog ausgebreitet wird, ist. dann noch durch ZzZwWwel Laisten aufgeschlossen,
eın Literaturverzeichnis bıldet den Abschluß des Bandes.

Die 'TVexte sind 1M Schreibmaschinensatz gedruckt; ıne ziemlich lange Liste VO.  S Corrigenda
ist. beigelegt, die leider nıcht alles Vertippte erfaßt, blieb z.B als atum der arabıischen
Eroberung Ägyptens das Jahr 84.() unberichtigt.
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An dem uch sind der darauf verwandte Fleiß und die hingebungsvolle Arbeit; bewunderns-
wert. Man wird seliner trotzdem nıcht recht; froh Das lıegt wenıiger ıhm selbst als der
Forschungslage, In cdie hineingestellt ist Die koptische Ornamentik aller Kunstzweige ist
noch kaum untersucht worden. So drıngend unschenswert ware, daß das konsequent
geschieht, gering sind angesichts der kleinen Zahl der sıch ur koptische Kunst interessierenden
Wissenschaftler und der gewaltigen Materialfülle die Aussichten, dalß cieser Nunsch In abseh.
barer Zeıt realisiert werden kann. Daher steht; J.s Arbeit ziemlich alleın, fehlt N Vergleich-
barem, und STE. zZU fürchten, daß se1ın uch her abschreckt als ZU. Nachfolge anreızt:;:
denn jeder, der SCHAaUET durcharbeitet, Spür‘ auf Schritt und Tritt Cie harte Kärrnerarbeit,
cdıe da hineingesteckt ist. Und eiIN weıteres noch : Kann mıiıt cAieser bewunderungswürdigen
Arbeit. das gesteckte Ziel, Datierung der Fragmente beizutragen, erreicht werden ? 1bt
1n der Ornamentsgeschichte klare un eindeutige Entwicklungslinien, die cCie Voraussetzung
dafür wären, mıiıt Hilfe des Ornaments ZU datieren, der haben WIT es nıcht oft mıt dem VerwIir-
renden Sple des Kückgreifens der der vorgreifenden künstlerischen Phantasie, des Koplerens
der des Neufindens, des en Könnens oder des handwerklichen Mittelmaßes 711 tun ? Mır
cheınt diese schwıerige Alternative näaher cdie VEISANSCHEC Wiırklichkeit heranzuführen.
Trotzdem : JS Arbeit muß mıiıt ank hingenommen werden. Vielleicht ist S1e 1ne Schwalbe,
die den Frühling ankündigt, uch Wenn 1E allein kommt.

Klaus W essel

(+hıvı 11 Ancıent Monuments of Georgla Vardzıa.
Hıstory, Architecture., Wall paıntıng, Apphed arts; S 154 Farbabb. ;
Leningrad 1975 Aurora Art Publishers.

'Trotz SEe1INES stark rummnenhaften Charakters gehört das riesige Höhlenkloster VO Vardzia
1M Gebiet VO  - Meskheti ın Südwest-Georgien den gewaltigsten Anlagen cheser Art Nnıc
In Georgien, sondern In der christlichen Welt überhaupt. Außerhalb der Sowjetunion haupt
SaC.  1C. ın ein1ıgen ausgewählten Fresken durch Amıiranasrvılıs (Geschichte der grusinischen
Kunst ausschnitthaft bekannt geworden, wird jetzt ın einem liebevoll ausgestatteten and
miıt dreisprachigem ext (englisch, russisch und georgisch) ausführlich vorgestellt. Der einfüh-
rende Text, durch gut ausgewählte Zitate AaAus georgischen und islamischen Quellen des Miıttel-
alters bereichert, schildert kurz die Bauten der Umgebung, die Geschichte un das Aussehen
des osters, das unter Georg 141 und Tamar als königlıche Stiftung entstanden ist. Der ert.
ll keine kunstgeschichtliche Monographie bieten, sondern den sehr reichen Bildteil heran-
führen und das Verständnis für cdieses einzıgartıge Monument aufschließen

Der Bildteil ist, das aupt- un: Kernstück des Buches. Beginnend mıt großartıgen and-:
schaftsbildern führt ol über Aufnahmen wichtiger Denkmäler der Region das Kloster heran,
das ın 5 Detailabbildungen eindringlich VOTI' ugen geführt wird. Schritt für Schritt wird
der Betrachter durch dıe phantastisch anmutende, ‚USs dem Kelsen gehauene Anlage geführt
und bekommt Cie FKFresken der Himmelfahrtskirche mıt zahlreichen Details gezeigt Kın Anhang
VO xr sehr instrukt.ıv ausgewählten Beispielen vermittelt eıinen ausgezeichneten Eindruck von
Kleinkunst un Kunstgewerbe des Unı Jahrhunderts Iın Georgien; darunter sind Stücke
‚USs dem Besiıitz der Könıigın Tamar und AuUus dem Kloster Vardzia.

Wenn uch die Farben N1ıC. immer Sanı überzeugend sind, ist. dieser and doch ıne AaUuS-

gezeichnete Sache, die ıne fremde Welt hervorragend erschließt. An einer einzigen Stelle wird
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118  - ıne Fehlinterpretation eines Freskendetails vermuten dürfen Abb. 129, als Detail AUSs dem
Jüngsten Gericht bezeichnet, bringt den ikonographisch eindeutigen Bildtypus der Märtyrer
VO Sebaste.

Das uch ist durch se1INe Bilder, VOT allem durch die vielen Details der W andmalereien und
Ansıchten SanZer freskierter Wände (Abb X ZU denen sıch die der Fresken des Jahr-
hunderts ‚US der Höhlenkirche des Dorfes Ananaurıi (Abb 25-37 gesellen, ungemeıin anregend
und größten Dankes wert. Vermittelt doch ın einer umfassender kaum denkenden Art;
und Weise eın ıld des Klosters, se1iner Umwelt und se1iner Landschaft. (Aut und nachahmens-
wert ist. uch dıe Zufügung der Biılder VO  — mobilen Kunstwerken, die ıne Vorstellung VO  > der
einstigen Ausstattung solcher Klöster andeutungsweise geben können. Der and erweckt den
Wunsch, möglichst viele Denkmäler des georgischen Mittelalters ın ahnlıcher Form vorgestellt

bekommen.
aus Wessel

Paolo une Lie Basıliıche dı TUxX, Äncorgıin, PasSvack‘, Hogeac‘vank‘
'The Basıhllcae of 4 ux Äncorgin, PasSvack', Hogeac vank‘ (Studı cı Architet-
Lura Medioevale Armena Studies Medieval Armenı1an Archıtecture
IV): Roma 1973 De uCcCa Edıtore ; 130 S., Abb

hat sıich 1er kleine, einschiffige » Basıliken« verschiedener Grundriß- un Aufbauformen
Objekten se1ıner Untersuchung gewählt, VO  — denen drei, die einst, Dorfkirchen Wäaren (Lux,

Äncorgin und PasSvack‘), nahe beleinander nıcht weıt VO.:  - Tatvan Südwestufer des Van-Sees
liegen, während die vierte, eıl eines verlassenen Klosters (Hogeac’vank‘), sudöstlich des ees
nahe der heutigen Stadt (Gürpinar lıegt (vgl. die Karten Fig und 2) Leider hat sıch eIN-
gebürgert, 1M Zusammenhang der armenischen Architekturgeschichte stets VO  e einschiffigen
Basıiliken sprechen, obwohl Basılika, 1n der Baugeschichte Stets mehrschiffige Bauten bezeich-
net, ıne einschiffige Basılika Iso eigentlich e1INn Unding ist und der Ausdruck »Saalkirche«
Vvorzuz.iehen waäare. ber dieser Begriff hat sıch ohl fest eingebürgert, daß nıcht mehr A UuUS-

zutilgen seiın dürfte.
Nach einer »Nota. introdutt.iva« (Introduetory note ; .17 bzw. die cie Geschichte

des Raumes knapp umre1ißt, und einer »Rassegna delle fontiı storiche della letteratura, er1it1ca«
(Review of the historical SOUTCES an of the works of eritıicısm ; 19-21 bzw. 81-34; Kap I)’
In der 1Ur einige eigene Aufsätze neben den sehr spärlıch tröpfelnden historischen Quellen
einnen kann, Aufsätze, In denen die Kirchen 1Ur erwähnt sInd, g1bt In Kap I1 (Deserizione
degli edificl ; Desecription of the bulldings; 2333 bzw. 85-95 sehr exakt, die erste eingehende
Beschreibung der kleinen Bauten, die WIr besıtzen. In Kap {I11 (Caratteri tipologici stilısticl ;
Iypological an stylıstıc characteristics ; 35-58 bzw 97-120) arbeitet eT zut diese harakteris-
tıca heraus, wobel mesopotamıiısche und y»hellenistische« KEinflüsse anhand breiten Vergleichs-
materlales erkennen glaubt. Kap behandelt »KElementi decorativi tecn1ıca MUTrarıa«
(Decorative elements an bulldıng technique ; 59-64 bezw. 121-126); für Erstgenannte gibt
11UT Hogeac vank’ gar nıchts her für Vergleichungen miıt besser bekannten un datierbaren
Bauten, während asvack“ das interessanteste Material bietet. In Kap schließlich (Coneclu-
810N1. Ipotesi Cı datazione: Coneclusions. Suggested dates; 65-68 bezw. 127-130) plädiert
für Frühdatierung der ursprünglichen Anlagen, cdıe Ansetzung der vıer Bauten VOT die Mitte
des Jh.s, wahrscheinlich gi VOL die Mitte des Jh.s (aus Gründen der Bautechnik). Hier
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wäre 1U einzuwenden, daß Cie arabısche Eroberung des Sasanıden- Reiches sicher kein Argu-
ment für die Annahme ist, daß die Übernahme sasanıdischer otıve danach nıcht mehr möglich
JEWESCH Se1 dagegen spricht das noch Jhh andauernde Weiterleben solcher Motive 1M isla-
mıschen ersien. Diesen » Bewels« für seine Datierung sollte fallen lassen ; braucht iıhn uch
Sar nıcht, seine anderen sınd tragfähig Andeutungsweise werden uch cdie Wiederher-
stellungsarbeiten zeitlich eingeordnet.

Man mag fragen, ob ohne, kleine Kirchlein monographisch behandeln. Aber, sehen
WwIr einmall ab VO  — dem Bestreben des Archäologen und des Bauforschers, jedes noch kleine
Zeugnis der architektonischen Entwicklung festzuhalten, siınd diese vlier Bauten cdie 1er
einzıgen bisher nachgewiesenen ihrer Art 1ın der Region Vaspurakan und Van-See, die der
großen Zahl verwandter Bauten 1M heutigen Sowjet-Armenien als sehr TU Zeugen dieses
Bautyps Z Seite treten. Das ist ıne wertvolle Bereicherung uNnseTrTer Kenntnis.

Ausgezeichnete zeichnerische Aufnahmen, Grundrißtabellen verwandter Bauten un: ıIn der
Qualität etwas schwankende Reproduktionen nach Photographien erganzen den ext sehr
instruktiv.

Klaus W esse.

Sırarple Armenıjan Manuser1ipts ın the Walters Art
Gallery, Baltımore 1978 X—+ S, Farbtafeln., 243 Schwarzweıßtafeln
mıt 493 Abb., Format 3() 38 C 50.00

Frau Der Nersesslan, der hervorragenden Kennerin armenischer Kunst, verdanken WIT
1 ıne ansehnliche Reihe VO  > Veröffentlichungen über die armenische Buchmalerel. en
zahlreichen Aufsätzen sıind VOT allem iıhre Bücher über die ıllumınıerten armenıschen Hss VO.

San Lazzaro (Parıs 1937), der Sammlung Chester Beatty (Dublin 1958 un der Kreer Gallery
of rt (Washington CMNNEN. Der DU and über dıie illuminierten armeniıischen Hss
der alters Art Gallery In Baltimore weıst die gleichen Vorzüge auf wıe die früheren Kataloge
VO.  S FKFrau übertrifft 916 ber noch durch seEINE prächtige Aufmachung Un Ausstattung

Papier, Druck, Anzahl un Qualität der Abbildungen.
Die Sammlung umfaßt 11 ıllumıinierte Hss verschiedener Stilrichtungen, darunter Codices

VO  - höchstem künstlerischen Rang Die alteren Hss sind Tetraevangelien, die jungeren
Hymnarien (Saraknoc‘). Hrau beschreibt jede der nach dem Alter geordneten Hss eIN-
gehend, g1bt alle wünschenswerten kodikologischen Angaben einschließlich gegenwärtigem
Zustand und KEinband, sik1ızziert die Geschichte der Hss anhand der olophone, Beischriften
SOWI1eEe Erwähnung 1n früheren Katalogen und g1bt ıne ausführliche Angabe des nhalts und
ıne Liste der Minilaturen. Der Schwerpunkt der Beschreibung liegt jeweils ın dem abschließen-
den Abschnitt Study of the Illustrations«, 1n dem Krau Cdie einzelnen Miniaturen nıcht 1U

In die Entwicklung der armenıschen Buchmalerei einordnet:; WOZU S1e ıne enge publizierter
und noch nıcht publizierter Hss AUuUS Sammlungen ın aller Welt und Aie einschlägige Iaiteratur
anführt sondern uch Cie Beziehungen benachbarten Kulturkreıisen, besonders dem byzan-
tinıschen un persischen, aufzeigt. Man wusste keinen anderen Gelehrten NeNNEeEN, der mıiıt gleich
großer fachlicher ompetenz und Meisterschaft diese kunstgeschichtliche ürdigung der
Mınijaturen hätte durchführen können Ww1e FKFrau

Die äalteste Hs (Ms.w. 537), eın Tetraevangelium, stammt AUuSs dem Jahre 966 un gehört
damıt den altesten iıllumınıerten und den altesten datierten armenischen Hss überhaupt.



230 Besprechungen

Ihre Miniaturen zeigen ıne Tendenz abstrakter, mıtunter fast geometrischer Darstellung
der Fıguren und Ornamente. IDie Hs STE Anfang einer Stilrichtung, die sıch In den Hss
des späten und des 49 Jh.s tortsetzt und VON großer Bedeutung für das Verständnis der
Anfänge der armenıschen Buchmalereı ist, Die nächsten beiden Hss stammen AuUus Kılıkien,

VO. etwa 1080 bıs 1375 das SOg » Kleinarmenische Reich« bestand, 1ın dem bedingt durch
günstige politische und wirtschaftlıche Verhältnisse Cdie armenısche Buchmalerei 1M
iıhren Höhepunkt erreichte. Ms.w. 538, enstanden 1193 1M Raum VO.  - Hromkla Euphrat,
WO VO.: 1151 bıs 129 der armeniıische Katholikos residierte, ze1gt stark ausgepragten OTNA..  ;11-

talen Schmuck, Vorliebe füur geometrische Formen, Anklänge Formen kufischer Schrift-
zeichen In den Ornamenten und CHNSC Verwandtschaft nıt anderen Hss, chıe gleichzeıtig 1M
Raum VO  - Hromkla entstanden Ms.w. 539 Z  , das Hauptstück der Sammlung,
ist. VO  - dem bedeutendsten Maljler der KEmpoche, T *oros Roslin, ın Hromkla geschrieben und Ilhu
ınıert worden. Diese Hs ist cd1e Miniaturen reichste des T oros und ze1g ihn auf dem Höhe
punkt se1INeESs Schaffens, das mehr figürlicher Darstellung als Ornamentik interessiert ist.
Die Mınljaturen sind ıIn zahlreichen, bestens gelungenen Wiedergaben ın allen Einzelheiten ZU

studieren. Dreı weıtere KEvangelien-Hss wurden 1M unter muslıimıscher Herrschaft
ın Süuden des ansees geschrieben. Ms.w. 548 1455 wurde VON dem begabten Maler Priester
Khatchatur Khızan (S des Vansees) ıllumınıert und ist, eINESs der schönsten Beispiele cdieser
Stilrıchtung, cie sıch racdıkal VO  _ der kılıkıschen Tradıtion abwendet. Sie ist, VO

u11 den Vansee herum nachzuweisen und erfährt ıne Verfeinerung 1 Charakteristisch
ist; dafür eın geblumter Bildhintergrund, verwandt mıiıt, muslimischen Minilaturen der Schule
VO. Baghdad, ber uch mıiıt Mustern auf armenıschen Grabsteinen b der Hälfte des
Jh.s8, phantasievolle Darstellung und reiche, leuchtende Farbgebung. Ms.w. 54() 1475
gehört einem anderen Stil A der 1M ın Van, Aghthamar und In Klöstern nördlich und
östlıch des ansees verbreitet WÄärLrT. Seine Kennzeichen sind leuchtende Farben, besonders vıele

Tönungen VO  m Kot, Blau und Grün, mehrfach Goldgrund, verhältnismäßig schwache Zeich-
NUNg., Ms.w. 549 tammt AaAUSs der TOVINZ Ekeghiats KErzinglan) und ze1g
mongolischen KEinschlag ın den Gesichtszügen der dargestellten Personen und schematisıierte
Nachahmung des Landschaftstypus ın den persischen Hss der Timuridenzeit. Die restlichen

Hss stammen ‚USs dem Ms.w 541 (frühes Jh.) VO  — Johannes, dem aup eines

wichtigen Skriptoriums 1n Amıiıda: (Diyarbakir), iıllumınıert, sıch 1M eın Zentrum
der armenıschen Kultur entwickelt. Johannes, der uch als Restaurator alter Hss bezeugt
ist, ahmt die Hss der kıliıkıschen Periode nach und ze1gt sıch als e1in tüchtiger, ber nıcht beson-
ders origineller aler. Ms.w 544. 1666 VO  - Michael, einem In Sivas und 'Tokat nach-
gewlesenen Schreiber un Maler, ohl 1U geschrieben ; denn Cıie zahlreichen kleinen inıaturen

and weısen starke Unterschiede Z.U den sonstigen Minilaturen Michaels auf. Ms.w. 546
(LE Jh.) VO  — einem Maler Johannes vielleicht In Konstantinopel illuminiert, zeigt ın den DanZ-
seıtigen Ilustrationen einen gew1ssen Einfluß westlicher Ikonographie, wenn uch Motive der
kilikischen Buchmalereı nıcht fehlen. Die etzten beiden Hss sind Hymnarıen (Saraknoe*),
Cdie ıIn ihrer Bebilderung natuürlıch stark VO  w den Tetraevangelien abweıchen. oll illumınierte
Hymnarien treten aD auf, zunächst mıiıt einem ganzselitigen ıld VO  — Joachım und Anna
und kleinen Heiligendarstellungen and Im kommen ganzseltige Bilder der
wichtigsten Kreign1isse 1MmM Leben Jesu hıinzu. Im endlıch wächst die Zahl der ganzseltigen
Illustrationen un der kleinen Bilder Rande stark HNS Biılder AaAus dem Leben Jesu und
Marıens, alttestamentliche Szenen, Bilder VO  w Heıligen, Marterszenen, Illustrationen einzelnen
Stellen der auf der gleichen Seıte geschriebenen ymnen Eın gutes Beispiel fur diesen Iyp
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mit der voll entfalteten Lilustration des Jh.s ist Ms.w. 47 während Ms.w. 545

spätes Jh.) besonders ın den ganzseıtigen Bildern starken westlichen Einfluß erkennen äaßt.
Der yAppendix« (S 85-92 gibt Kolophone und wichtige Beischriften Iın armenısch wıeder.

Eın Verzeichnis der wıchtigsten einschlägigen I nıteratur und eiıne umfangreiche 1STe
iıllumınierter armenıscher Hss 1ın aller Welt (S- beschließen den prächtigen Katalog

Die alters Art Gallery kann sıch glücklich schätzen, wertvolle Hss besitzen und VO  -

Krau einen meisterlichen Katalog dazu erhalten haben, der einen wichtigen Baustein
einer umfassenden Geschichte der armenıschen Buchmalereı darstellt.

Juhius Aßfalg

Sırarple Ktudes Byzantınes et Armenıljennes
Byzantıne an Armenı1an Studıies, (Bıblıiotheque armenıJenne de ]a ondatıon
Calouste (xulbenkıan), Imprimerı1e Orientalıste, Louvaın 198 and
Text VIII S and (Abbıldungen un! Regıster) 186 S davon
131 Tafeln mıt 478 ADBD. ; 3.000,—

Die Zeitschrift RyEtArm widmete den and der Neuen Serlıe (Parıs der bekannter.
armenischen Kunsthistorikerin Krau Sirarpie Der Nersessian als Festschrift ZU Geburtstag.
Viele namhafte Armenologen und Kunsthistoriker TAaChten darın der Jubiların durch ihre

Beiträge ihre Hochachtung und Verehrung ZU Ausdruck. Die Gulbenkian-Stiftung bereitete
NUu Krau anläßlıch ihrer 50-]ährigen wissenschaftlichen Tätigkeit noch eine DallZ besondere

Khrung, indem s1ıe ın den vorliegenden Zwel Bänden ıne beachtliche Reihe VO:!  - Arbeiten der
Jubiların, cdie den verschiedensten Orten erschienen und daher nıcht leicht zugänglich
N, ıIn prächtiger Aufmachung veröffentlichte. Dazu kommen noch ein1ge e1gens ‚US dem
Armeniıschen übersetzten eıtrage, e Nichtarmenologen bis Jetz unbekanntI Die 1NS-

gesamt 56 Artikel un Rezensionen sind nach Sachgebieten geordnet und unverändert nach-

gedruckt. Die Beiträge A US den Jahren 1924 bis 1971 wurden VO.  > Krau selbst ausgewählt
und zeigen die e1lte ihrer Interessen und den Weg, der sle, ausgehend VO  - der byzantinıschen
Kunstgeschichte, mehr und mehr Z Kunst des Christliıchen Orients, VOTL allem ihres Heimat-
landes Armenien, hinführte, dessen Geschichte, Literatur un unst, besonders Buchmalereı,
Jahre hindurch ihr Hauptinteresse galt.

Idie ın dem Abschnitt »Art Byzantın« I’ 3-10) zusammengestellten eıträge befassen sich
mıt IT’'hemen der byzantinischen Geschichte (»>»L’empiıre yzantın apres Ja er1IsSEe du siecle«),
der byzantischen Ikonographie (z.D5 »Note SUT[T quelques images rattachant theme Au

Christ-ange«), besonders ber mıiıt der byzantinıschen Buchmalereı (z.5 den Mınlaturen ın Ms
Par. (Graec. 510, 1ın Menologium und Psalter, e für A alser Basileios IL geschrieben wurden,
1mM metaphrastiıschen Menologium, INn eıner ıllumıinıerten Pergamentrolle der Pierpont organ
Liıbrary mıt Darstellungen der Abgarlegende U, derg]l.)

Daß HFrau sıch über Byzanz hinaus uch mıt der uns des Christlichen Ostens befaßt
hat, zeıgen die sieben eıträge 1M Abschnitt » Art Ae "Orzent chrethen« I! 185-287), cdie U: über

koptische Malereı, slavısche Buchmalereı SOW1e che Mıiınijaturen 1mM georgischen Tetraevangelium
VO Bert’ay Jh.) handeln und einen Nachruf auf den großen Byzantinısten Vasıliev

(1867-1953) enthalten.
Den weıtesten Raum nehmen cdie eıträge über Armenien e1INn. In »Armenıe Haıstorvre et

LEXTES« (I’ 291-493, Artikel) ze1gt sıch FKFrau als Historikerin und Armenologın VO  - hohen
Graden, ın den geschichtlichen Beıträgen »Armenla an iıts divided history«, » Byzance et
”’Armenile« (Forschungsbericht), yArmenla ın the tenth an eleven:' centurles«, »L’he Kingdom
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of Cilıe1an Armen1a«. Andere Beıträge befassen sich mıit Werken der armenıschen Literatur,
wıe der Chronik des Connetable Smpad, mıiıt Texten, die mıiıt Bilderverehrung tun haben,
mıt dem SyNaxXar des Katholikos Gregor VIL VO.  — Anazarba, der biıeten Übersetzungen T’INEC-

nischer Texte, cdie Darstellungen 1ın der Buchmalereı beeinflußt aben, w1ıe 7B Ccie Höllenfahrt
Christi der die Auferstehung des AaZzarus. Der letzte Beitrag AaAUus dem Armenischen u  ber-
SELZ g1ibt eıinen dankenswerten Überblick ber die armenıschen Studien 1n Frankreich.

Der umfangreichste Abschnitt ist, » Armenıe Art« ( 497-725, ufsätze), dessen Artikel
sıch gahz überwiegend miıt "Themen der armenıschen Buchmalerei, einzelnen illuminierten Hss
und ekannten Minılaturisten beschäftigen. So werden die aler T oros Roslin (13 Jh.) und
Minas (15. Jh.) vorgestellt, Minjaturen ın Hss-Gruppen behandelt, wıe die kilikischen Minilaturen,
der Buchmalereı In armenıschen Hss, die sıch 1n ameriıkanıschen Sammlungen befinden. Von
einzelnen Hss werden Ü: auf ihre Miniaturen untersucht das Tetraevangelium VO.  - Edschmiat-
ZzZ1Nn 989, jetzt Nr. 2374), ın kilikisches Kvangeliar VO.  - 1278 (Istanbul, Topkapı Museum,
Nr. 122), Hs Nr. T der Wiener Mechitharisten, die Bibelhs Nr. 1011 der Krmitage ın Lenin-

grad, Jerusalem Nr 1925 (St Jakobskloster), Hs Nr. 803 der jerpon Morgan Library (Lek-
tionar des Jh.s), Hs Nr. 1327 der Boston Publıe Library (Evangeliar VO. Jahr 1475 und
andere mehr. Daneben geht Frau uch westlichen Einflüssen auf die armenische uch-
malereı nach und beleuchtet die VO:  } Hss, dıe Vorlagen für cdie armenıschen Miniaturisten
enthielten. Die beiden etzten Artikel befassen sich mıiıt der Goldschmiedekunst ın Kılıkıen des

un Jh.s und miıt einigen Bucheinbänden des I17 Jh.s
Al qMhese Aufsätze zeıgen, Wwıe glücklich bei HKrau Byzantinistik un Armenologie, gründ-

liche Kenntnis der einschlägigen prachen un Iıteraturen, der Profan- und der Kırchen

geschichte zusammenwirken, ıne intensıve Erforschung der byzantinischen und T'’INC-

nischen Kunst ermöglichen.
Der and bringt durchgehend auf Kunstdruckpapier zunächst auf 131 Schwarzweiß-

tafeln 478 Abbildungen den Aufsätzen 1mM Band, ıne reiche Bildersammlung ZU armenl-
schen Buchmalerei. Da die Aufsätze unverändert nachgedruckt worden sind, blieben uch die
armenıschen Eigennamen ıIn verschiedenen Formen stehen, je nach der Sprache des Artikels
und der 1n den einzelnen Zeitschritften üblichen Normen der Umschrift, ıne alte CTUX uch bel
anderen Arbeiten über den Christlichen Orient. HFrau g1bt ın einer 'Tabelle (LL, 134) das
armeniısche Alphabet mıt der 1m Register einheitlich durchgeführten Umsehrift, Was für alle

der armenischen Kunst Interessierten VO.  - großem Nutzen ist. Register (1LL, 135-159) und

ikonographischer Index 9 160-165) erschließen den reichen Inhalt. Die sıch anschließende
Bibliographıie VO:  w Hrau weıst für den Zeitraum VO.  D 1924 bıs 1973 auf Bücher, 78
Artikel und 2 Rezensionen, die In and aufgenommenen durch eın Sternchen kennt-

lichgemacht worden sind. Das Verzeichnis der Abbildungen 9 171-181), der Krrata: 9 182)
SOWI1e das Inhaltsverzeichnis für beide Bände (IL, beschließen die ebenso inhaltsreiche wıe

prächtige Publikation.
YFür Frau bedeutet Ehrung un Befriedigung, einen beachtlichen eıl ihres Lebens-

werkes In ansprechender Korm wieder publiziert sehen. Hür die Freunde armenischer un:

byzantinischer Kunst ber ist, ıne große Arbeitserleichterung und eın Vergnügen, viel

Wichtiges In einer einzigen Publikation vereıint un durch eın ausführliches Register erschlossen
finden. Hohe Anerkennung gebührt der Imprimerı1e Orientaliste für die dem Inhalt angemes-

SeNeE gediegene Ausstattung, SanZ besonderer ank ‚ber der Gulbenkian-Stiftung, die diese
Publikation ermöglicht und 1n die angesehene Reihe der »Bibliotheque armenijenne de la Fonda-
tıon Calouste Gulbenkian« aufgenommen hat.

Julius Aßfalg
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Prof. Dr ährHerausgeber
Schriftleitung Profi. Dr ähr un unter Miıtarbeıt VO  —

Dr. ohnholz

Aus dem Inhalt Heft 10/1976
Prof. Dr. Hıllebrecht Die Entwicklung uUuNnseTrer Städte eutfe ınter veränder-

fen Bedingungen
TOof. Dr Wapnewskı Max Frisch Von der durchschlagenden Krafit eines Klas-

sıkers der Gegenwart
Ööhler Kommende Unternehmungen der Weltraumfahrt 1977 bıs

1985
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Dr anuser Zwischen Nostalgie und Oderne edanken über den

gegenwärtigen Erfolg Gustav ahlers
Prof. Dr. H.-U. Wanner Die Verunreinigung der Raumluft und hre Bekämpfung

Dr Stauffer Bestimmungsgründe der Berufswahl In der Rezession
Prof. Dr. Seibold Neue Hypothesen ZUE Entstehung der ()zeane und Kon-
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Dr Steffahn Die Lage in Lambarene und seine TZukunft
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bonnenten für mıindestens ein Jahr gewinnen
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den Ausgaben in englıscher un spanıscher Sprache
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Göttinger Orıentforschungen

eı Sytlaca
and Kohelet In der syrischen Dichtung. Dreı edıchte über das Koheletbuch

VO  - rem, VO arug un Johannes VO  - Mossul. Herausgegeben,
übersetzt und miıt einem vollständigen Wortregister versehen VO  — Klaus
eppe
1975 V‚ 192 Seiten, broschiert 25 ,—

and OSEeSs bar Kepha, Myron-Weihe. Herausgegeben, übersetzt un: miıt
einem vollständiıgen Wortverzeichnıis versehen VO  - Werner Strothmann
19753 7165 Seiten, hbroschiert 20 —

Band Ö utz Ta Untersuchungen ZU Scholienbuch des ITheodoros bar
Konal DIe Übernahme des es VO heodoros VO Mopsuestla In
der nestorianıschen ırche
1975 AALA: 405 Seiten, broschiert )6,—

and Eın syro-melkitisches Tropologion mıiıt altbyzantinischer Notation.
Sınal SYyTLI. 261 Herausgegeben VO Heıinrich usmann

Einleitung. 17 A e Seiten, broschiert 22,—
‚ E8 Faksımiles. In Vorbereıitung

and Konkordanz syrischen Psalter Herausgegeben VO  - Werner Stroth-
Mann, bearbeıtet VO  - Norbert prenger
1977 XIII, SA Seiten, broschiert 55 ,—

and Makarios /Symeon. Das arabıische Sondergut. Übersetzt VO Werner
Strothmann
719073 XN T02 Seiten, broschiert 18,—

and VOoNn Sarug. Dreı edıichte uüber den Apostel Ihomas In Indıen.
Herausgegeben, uübersetzt un mıiıt einem vollständıgen Wortverzeıichnis
versehen VO  — Werner trothmann
1976 597 Seiten, broschiert 7 2,—
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Neuerscheinungen
Die frühchristlichen Mosaiken In Marıia agglore Rom
Von eat Brenk
VUII, 188 S & Talf. Abb., Farbtaf., Ln 180,—

Das frühchristliche Pılgerheiligtum Von Tebessa
Architektur und Ornamentik einer spätantıken Bauhütte in Nordafrıiıka
Von Jürgen Christern
XIV, 389 Abb., Taf. 393 Abb., Faltktn., Ln. 190,—

Ravenna, Hauptstadt des spätantiken Abendlandes
Von Friedrich ılhelm Deichmann
Band I1 Kommentar
eil DIe Bauten des Julianus argentarius. Übrige Kırchen

VIIIL, 380) Fig., 76 Wa 271 Abb., Ln 192,—
Plananhang Zu and

Kartenmappe ext Plänen, Ln 66,—

Ferner lieferbar
Band Geschichte und Monumente, Ln 132,—*
Band 11 Kommentar
Teıil Die Bauten bis JTode Theoderichs des Großen, Ln 1 60,—
Band 111 Frühchristliche Bauten und Mosaiken von Ravenna, I 92,—

Das Grabmal Theoderichs Ravenna
Untersucht und gedeutet VON obert Heidenreich und Heinz oOhannes
Miıtarbeit VO Christian Johannes un Dieter Johannes
1971 VIIL, 189 8 168 Abb., En 90, —

Die koptischen 1Im artın Von agner Museum der Universität Würzburg
Von Dorothee Renner
1974 A S , T af. 59 Abb., Vierfarbtaf., brosch I2,—

Die Programme der christlichen Apsismalereı Vom vierten Jahrhunder bis ZUr
des achten Jahrhunderts

Von Christa Ihm
Forschungen Kunstgeschichte un hriıstl. Archäologıe, 1960 VIUIL, 243 S 9 Abb

Jext, Abb auf. al I°a 48 ‚—
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Die syrisch-jakobitische Kırche In frühislamıscher eıt
1966 X $ 144 Seiten und Ausklapptafel, broschiert 44 , —

Das Buch ist ein Beitrag ZUT Geschichte des Vorderen Orılıents 1im un Jahrhun-
dert, als uf dem en des byzantinisch-persischen Schlachtfeldes eın islamı-
sches Großreich erstand
Es schildert VOT diesem polıtıschen Hintergrund dıie Geschichte der ın dogmatıiıschem
Gegensatz ZUT byzantinıschen Reichskıirche TSLT 1m Jahrhundert unter einem eigenen
Patriıarchen VO  > Antıochla organisierten syrisch-jakobitischen ırche. el zeigt
dıe Arbeıt ebenso die Entwicklung der innerkirchliıchen, hierarchischen Ordnung
dieser ırche (Gründung des Maphrıanats VO  : Tagrıt), wIıe ihr Verhältnıs staat-

lıcher Obrigkeıt und Nachbarkirchen nıonen miıt opten un Armeniern) un die
In ihr erkennbaren ersten Anfänge einer westsyrisch-monophysıiıtischen Wissenschaft

Kleines Wörterbuch des COChristliıchen Orılents
Herausgegeben VO Juhus Aßfalg iın Verbindung miıt Paul rüger

71975 X AUHTL, 460 Seiten und Bildtafeln
SOWIeE arten, Kl1.-8°, Leinen 04 , —

Das für den Studenten ebenso Wwıe für den Forschenden auf benachbarten ebJleten
un den interessierten Lalen estimmte Wörterbuch beschränkt sıch auf den chriıstlı-
hen Orıent In ENSCICH Siınne, schlıeßt Iso dıe griechischen un slavıschen Kırchen
AaUuSs eın Schwerpunkt 1eg ıIn den Kernartikeln, die dıe einzelnen Kırchen des
orientalıschen istentums SOWIeEe das ihnen zugehörige Öönchs- DbZwWw. Klosterwesen
abhandeln Die kulturelle Bedeutung dieser Kırchen un dıe VO  — ihnen gepra
eigene Kultur werden sichtbar gemacht In Beıträgen, die uns un Lıteratur, Sprache,
Handschriften un Inschriften gewıdmet un den Stichwörtern der jeweıilıgen Kırchen

zugeordnet s1nd. Der Inhalt wıird UTE eın Register nde des Werkes weıter
erschlossen. FÜr Veranschaulıichung dıenen Photos, Zeichnungen, Landkarten un
Zeittafeln
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